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Frankreichs chemische Industrie
A lfred Frisdi, Paris

E s ist nicht leidit, den B ereid i d e r d iem isd ien  Indu 
strie  Frankreidis k la r  abzugrenzen, da die größ

ten  G esellsd iaften  dieser Sparte  g leid izeitig  in  anderen  
W irtsd iaftszw eigen  tä tig  sind. V on den v ie r bed eu 
ten d sten  U nternehm en arb e ite t n u r K uhlm ann aus- 
sd iließ lid i auf dem d iem isd ien  Sektor. P ed iiney  e r
zeug t au d i Aluminium, Saint-G obain s te llt aud i G las 
her, und  in  der K unstseidenindustrie sp ie lt Rhöne- 
Poulenc über die Rhodiacetagruppe n id it n u r in  F ran k 
reid i, sondern  audi im A usland  eine bedeu tende Rolle. 
A ndererse its  liefern die s ta a tlid ien  K ohlengruben in 
zunehm endem  Maße d iem isd ie  N ebenprodukte, und 
au d i die Erdölraffinerien sind ü b e r d ie m oderne Erdöl- 
d iem ie erfo lgreid i in die d iem isd ie  Industrie  einge
drungen. Die am tlidien Z ahlen  ü b e r den U m fang der 
d iem isd ien  Industrie und  besonders über ih ren  Be
schäftigungsstand stützen sich daher w eitgehend  auf 
Sdiätzungen, da  die einzelnen G esellsd iaften  in n er
halb  ih re r Betriebe nur sd iw er die A n teile  bestim m en 
können, d ie auf die Chem ie und auf ihre anderen  Be
tä tigungsgeb ie te  entfallen.

STRUKTUR
Die chemische Industrie F rank re id is b esteh t aus rund 
3 500 F abriken  mit zusam m en 150 000 B esdiäftig ten . 
Statistisch gesehen ist ih re  K onzentration  gering, denn  
n u r 35 B etriebe besdiäftigen m ehr als 500 A rbeiter 
und zw ei D rittel der F abriken  w en iger als 10 A rbei
ter. N u r v ie r G roßbetriebe haben  eine B elegsdiaft von 
über 2 000 Personen. Die tatsächliche K onzentration  
ist jed o d i w esenthd i s tä rker. Die zah lre id ien  K lein
be triebe  fallen  kaum ins G ew idit, da sie in  ih re r 
überw iegenden  M ehrheit d iem isd ie  N ebenprodukte  
h e rs te llen  w ie Reinigungsmittel, pharm azeutische Er
zeugnisse, F arben  und Ladse, D esinfektionsm ittel usw., 
d ie an  sid i zu r chemisdien Industrie  gehören, ta tsäd i- 
lid i ab er d e r V erbrauchsgüterindustrie näherstehen . 
A ndererse its  lieg t die Erzeugung der w ichtigen G rund
chem ikalien (Chlor, Schw efelsäure, Stidcstoff- und  an 
dere  D üngem ittel, Farbstoffe, K unststoffe und pharm a- 
zeu tisd ie  Rohstoffe) in  der H and e iner k le inen  A n
zahl von  Betrieben, so daß m an  in  diesem  Sinne die 
d iem isd ie  Industrie F rank re id is  als s ta rk  konzen trie rt 
bezeichnen kann . Vom G esid itspunk t der in te rn a tio 
na len  K onkurrenzfähigkeit e rw eist s id i a llerd ings 
diese K onzentration nod i als ungenügend, zum indest 
in  v ersd iiedenen  Sektoren w ie zum  Beispiel Stidsstoff 
und  Sdiw efelsäure. Das lieg t nicht zu letzt an  d e r m an
gelnden  Spezialisierung; u n te r B erücksiditigung der 
A nforderungen  der m odernen Technik und  d e r P ro
du k tiv itä t m üßten diese E rzeugnisse in  den einzelnen

F abriken  in  w esen tlid i größeren  M engen herges te llt 
w erden, als es augenblidclich der Fall ist. Im  R ahm en 
des E rw eiterungsprogram m s der d iem isd ien  Industrie  
so llen  d iese P roduk tiv itä tslüdcen  allm ählich ge
schlossen w erden.
Die d iem isd ie  Industrie  F rank re id is  e rleb te  ih ren  
e rsten  A uftrieb  unm itte lbar n a d i dem ersten  W elt
krieg . Es gelang ih r dam als, 8 “/o der W elterzeugung 
zu  ste llen  und  h in te r den  USA., D eutsd iland  und 
G roßbritannien  den  v ie r ten  Platz einzunehm en. Ihre 
G rundlage b ilde ten  h au p tsäd ilid i französisd ie  M ine
ralien ; die Salzlager O stfrankre id is, das Seesalz des 
M ittelm eers, das e lsässisd ie  K ali und  nordafrika- 
n isd ie  Phosphate. Eine schnelle W eiterentw icklung 
w urde d u rd i die W asserk räfte  d e r A lpen, der P yre
näen  und  des m ittelfranzösischen B ergm assivs erm ög
licht. E rst sp ä te r bü rg e rten  sich d ie  o rg an isd ien  C he
m ikalien  ein, nachdem  bei Farbstoffen, K unststoffen 
und pharm azeutischen P roduk ten  gew isse Fortschritte 
gem ad it w orden  w aren . Die res tlid ie  chem isdie Indu
s trie  siedelte  sicii als V erarbeitungsindustrie  um  die 
Z en tren  d e r G rundstoffproduktion  an. Das je tz ige 
P roduktionsprogram m  ist seh r reichhaltig. V on w en i
gen  A usnahm en abgesehen, is t F rankreich theoretisch  
fü r C hem ikalien  vom  A uslande unabhängig . Praktisch 
b esteh en  jedoch Q ualitätsunterschiede, die einen  
w eite ren  W arenaustausch  im In te resse  der französi
schen W irtschaft notw endig  machen.
A ls w ichtigste P roduktionsgebiete  sind zu nennen: 
m ineralische C hem ikalien, Stickstoff, K unstdünger, 
kom prim ierte  G ase, elektrochem ische Erzeugnisse, 
Produkte  der organischen S ynthese fü r industrie lle  
und  pharm azeutische Zwecke, chemische V erarbeitung  
von  pflanzlichen und  tierischen Stoffen, T eer und  Ben
zol, Sprengstoffe, Schleifm ittel, künstliche Kohle, 
W asch- und  R einigungsm ittel, Farben, Lacke und  Pig
m ente, D ruckereifarben, Insek ten- und Schädlingsbe
käm pfungsm ittel, Photochem ikalien, C hem ikalien für 
m echanische und m etallurgische Zwecke und  K unst
stoffe.
G eographisch is t die chemische Industrie  auf das ganze 
Land verte ilt. Eine örtliche K onzentration  h a t n u r im 
Bezirk von  Paris und  in  N ordfrankreich  stattgefunden, 
w o 27 bzw. 16 “/o a lle r in  der Industrie  Beschäftigten 
arbeiten . O stfrankreich  und Ju ra , ein  seh r ausge
dehntes G ebiet, fo lgen  m it 10"/», M arseille  m it 8,6 “/o, 
Lyon m it 8,5 “/», die A lpenbezirke m it 7*/o, d ie G egend 
von  Rouen m it 6,3 "/o und schließlich die Pyrenäen  m it 
5,6 “/o. D er R est lieg t v e rs treu t in den anderen  Teilen 
des Landes.
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Ergänzend seien  einige ku rze  A ngaben  über die m aß
gebenden G roßbetriebe der französischen chemischen 
Industrie  aufgeführt:
D i e  E t a b l i s s e m e n t s  K u h l m a n n  w u r d e n  v o r  r u n d  
1 0 0  J a h r e n  g e g r ü n d e t .  I h r  K a p i t a l  b e l ä u f t  s i d i  h e u t e  a u f  
6 ,1  M r d .  f f r s .  ( g e g e n  5 0 6  M i l l .  f f r s ,  1 9 3 9 ) . S e i t  d i e s e r  Z e i t  
w u r d e n  n u r  e i n m a l  n e u e  A k t i e n  e m i t t i e r t ,  u n d  z w a r  1 9 5 3  

' f ü r  1 5 2 5  M i l l .  f f r s .  z u r  F i n a n z i e r u n g  d e r  M o d e r n i s i e r u n g  
d e r  f r a n z ö s i s c h e n  F a r b e n i n d u s t r i e ,  a n  d e r  K u h l m a n n  f ü h r e n d  
b e t e i l i g t  i s t .  M e n g e n m ä ß i g  b e l ä u f t  s ic h  d i e  E r z e u g u n g  d e s  
U n t e r n e h m e n s  a u f  r u n d  1 ,4  M i l l .  t  ( 1 ,2  M i l l .  t  1 9 3 8 ) ,  B e s o n 
d e r s  g r o ß e  F o r t s c h r i t t e  w u r d e n  i n  d e r  N a c h k r i e g s z e i t  a u f  
d e m  G e b i e t  d e r  D ü n g e m i t t e l  u n d  d e r  I n s e k t e n b e k ä m p f u n g s 
m i t t e l  g e m a c h t .  D i e  F a r b s t o f f e r z e u g u n g  i s t  i n  d i e s e n  Z a h l e n  
n i c h t  e n t h a l t e n .  S i e  b e f i n d e t  s ic h  i n  H ä n d e n  d e r  „ C o m p a g n i e  
F r a n ç a i s e  d e s  M a t i è r e s  C o l o r a n t e s " ,  d e r e n  A k t i e n m e h r h e i t  
K u h l m a n n  b e s i t z t .  E i n s c h l i e ß l i c h  d e r  A m o r t i s a t i o n e n  u n d  
R ü c k s t e l l u n g e n  b e l i e f  s ic h  d e r  B r u t t o g e w i n n  d e s  U n t e r n e h 
m e n s  1 9 5 1  a u f  3 ,5  M r d .  f f r s . j  d a v o n  w u r d e n  n u r  4 8 8 ,9  M i l l .  
f f r s .  a n  d i e  A k t i o n ä r e  a u s g e s c h ü t t e t ,  w ä h r e n d  1 7 0 1 ,9  M i l l .  
f f r s .  f ü r  A m o r t i s a t i o n e n  u n d  1 3 0 0  M i l l .  f f r s .  f ü r  v e r s c h i e 
d e n e  R ü c k s t e l l u n g e n  e i n b e h a l t e n  w u r d e n .  R e s e r v e n  u n d  
R ü c k s t e l l u n g e n  b e l a u f e n  s ic h  a u f  e t w a  9  M r d .  f f r s .  B e a c h t 
l i c h  i s t  a u c h  d a s  l i q u i d e  U m l a u f s k a p i t a l  v o n  6 ,2  M r d .  f f r s .  
D i e  c h e m i s c h e  P r o d u k t i o n  v o n  P  é  c  h  i  n  e  y  u m f a ß t  C h l o r ,  
T r i c h l o r ä t h y l e n ,  K a r b i d ,  v e r s c h i e d e n e  K u n s t s t o f f e ,  K u p f e r 
v i t r i o l  u n d  S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l .  F ü r  e i n e n  T e i l  
d i e s e r  E r z e u g n i s s e  s c h u f  P é c h i n e y  T o c h t e r g e s e l l s c h a f t e n ,  w i e  
z u m  B e i s p i e l  d i e  „ S o c i é t é  P R O G I L ” u n d  d i e  „ S o c i é t é  d e s  
P r o d u i t s  C h i m i q u e s  d e  R i b é c o u r t “ ( f ü r  K u n s t s t o f f e ) .  E r w ä h 
n u n g  v e r d i e n e n  a u c h  B e t e i l i g u n g e n  a n  d e r  „ S o c i é t é  
O R G A N I C O "  ( K u n s t f a s e r n  a u f  R i z i n u s s a m e n g r u n d l a g e ) ,  a n  
d e r  „ S o c i é t é  d e s  A b r a s i f s  d u  S u d - O u e s t “ ( S c h l e i f m i t t e l )  u n d  
a n  d e r  „ S o c i é t é  N a p h t a c h i m i e "  ( H r d ö lc h e m i e ) .
D i e  S o c i é t é  S a i n t - G o b a i n  C h a u n y - C i r e y ,  
d e r  g r ö ß t e  f r a n z ö s i s c h e  G l a s k o n z e r n  m i t  i n t e r n a t i o n a l e r  V e r 
z w e i g u n g ,  b e f a ß t  s ic h  a u f  c h e m i s c h e m  G e b i e t  i n  e r s t e r  L i n i e  
m i t  d e r  H e r s t e l l u n g  v o n  K u n s t d ü n g e r n  a u f  S t i c k s to f f -  o d e r  
P h o s p h a t g r u n d l a g e .  D i e  w i c h t i g s t e n  F a b r i k e n  b e f i n d e n  s ic h  
i n  C h a u n y  u n d  R o u e n .  D a z u  k o m m e n  v e r s c h i e d e n e  C h e m i 
k a l i e n  f ü r  d i e  L a n d w i r t s c h a f t ,  h a u p t s ä c h l i c h  K u p f e r v i t r i o l  u n d  
S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l .  S a i n t - G o b a i n  e r z e u g t  a u ß e r 
d e m  i n  z u n e h m e n d e m  M a ß e  I n d u s t r i e c h e m i k a l i e n  w i e  S c h w e 
f e l s ä u r e ,  S a l z s ä u r e ,  v e r s c h i e d e n e  a n d e r e  S ä u r e n ,  S o d a s u l f a t ,  
K a l i s u l f a t ,  K a l z i u m k a r b i d ,  A l u m i n i u m s u l f a t  u s w .
D a s  S c h w e r g e w i c h t  d e s  v i e r t e n  G r o ß u n t e r n e h m e n s  d e r  c h e 
m i s c h e n  I n d u s t r i e ,  R h ö n e - P o u l e n c ,  l i e g t  a u f  p h a r m a 
z e u t i s c h e m  G e b i e t ,  d a n e b e n  a u c h  a u f  K u n s t f a s e r n  u n d  
K u n s t s t o f f e n .  F ü r  m o d e r n e  H e i l m i t t e l  i s t  „ R h ö n e - P o u l e n c "  
f ü h r e n d ,  e b e n s o  f ü r  d i e  m e i s t e n  R o h s t o f f e  d e r  K u n s t s t o f f 
i n d u s t r i e .  I n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  N y l o n g a r n f a b r i k  „ R h o d i a c e t a "  
b e s i t z t  „ R h ö n e - P o u l e n c “ , d e r  i h r  d i e  N y l o n f a s e r n  z u r  V e r 
f ü g u n g  s t e l l t ,  d i e  K a p i t a l m a j o r i t ä t .  „ R h ö n e - P o u l e n c "  b e s i t z t  
z a h l r e i c h e  W e r k e ,  d e r e n  S t a n d o r t e  v o r w i e g e n d  i m  R h ö n e t a l  
u n d  i n  d e r  G e g e n d  v o n  P a r i s  l i e g e n .  D i e  w i c h t i g s t e n  T o c h 
t e r g e s e l l s c h a f t e n  s i n d  n e b e n  „ R h o d i a c e t a "  d i e  „ S o c i é t é  
R H O V Y L " ,  d i e  e i n e  n e u e  K u n s t f a s e r  h e r s t e l l t ,  d i e  „ S o c i é t é  
N o r m a n d e  d e  P r o d u i t s  C h i m i q u e s " ,  d i e  „ S o c i é t é  P a r i s i e n n e  
d 'E x p a n s i o n  C h i m i q u e  S P E C I A “ ( e i n e s  d e r  b e d e u t e n d s t e n  
U n t e r n e h m e n  f ü r  p h a r m a z e u t i s c h e  S p e z i a l i t ä t e n ) ,  d i e  „ S o c i é t é  
P R O L A B O "  ( d i e  a u f  d e m  g l e i c h e n  G e b i e t e  a r b e i t e t ) ,  s o w i e  
i m  A u s l a n d  d i e  „ R H O D I A - B R A S I L E I R A S “ , d i e  d i e  b r a s i l i a 
n i s c h e n  B e t e i l i g u n g e n  v o n  „ R h ö n e - P o u l e n c “ i n  d e r  c h e m i -  
s d i e n  u n d  d e r  T e x t i l i n d u s t r i e  k o n t r o l l i e r t .  1 9 5 2  e r z i e l t e  d i e  
G e s e l l s c h a f t  e i n e n  R e i n g e w i n n  v o n  1 3 8 7  M i l l .  f f r s .  n a c h  A b 
s c h r e i b u n g e n  i n  H ö h e  v o n  3 0 7  M i l l .  f f r s .

PRODUKTION
Die allgem eine G rößenordnung der chem isdien In 
dustrie  Frankreichs läß t sich e tw a aus ihrem  jährlichen  
E nergieverbrauch erkennen : 2 M ill. t K ohle und KoJcs, 
3 M rd. kW h elek trischer Energie, 200 000 t  Schweröl, 
330 M ill. cbm H ochofengas und  72 M ill. cbm  N a tu r
gas. D er P roduktionsindex  (1938 =  100) fiel w ährend  
der K riegsjah re  bis auf 22, ' erreichte seinen  H öchst
stand  im  Ja h re  1951 m it 153, sank  dann 1952 auf durch
schnittlich 145 und schw ankte in  den  ers ten  M onaten  
des Jah res  1953 um  etw a 150. ü b e r  d ie w ichtigsten  
P roduktionszahlen  g ib t d ie  fo lgende T abelle A uf
schluß. E rgänzend w erden  auch die Ein- und A usfuhr
m engen genannt, sow eit sie von B edeutung sind.

Produktion der chemischen Industrie

E rzeugn is 1938
M o n atsd u rch sch n itt

1949 1952

S ch w efe lsäu re
E in fuh r

(in  1000 t) 
106,0

1.3
95,9

1,0
99,2

A u sfu h r 0.4 0,2
K alz iu m k arb id 13,0 15,6 18,8

E infuhr 1,2
A u sfu h r 0,9 ' 1,2

K au s tisch e  S oda 10,5 17,9 18.7
A u sfu h r 2,7 4,4

N a tro n 40,2 48,5 52,9
A u sfu h r 9,1 10,4

(in  t  R einsticksto ff)
A m m on iak 13 700 18 428 24 650
S a lp e te rs ä u re 5 500 7 898 11 400
S tick sto ffd ü n g er 11 710 16 074 21395

(in  1000 t)

P h o sp h a td ü n g e r 198,2 198,9 193,1
M ischdünger 114,2 79,1 133,0

(in t)
N a tr iu m su lfa t 5 000 4 885 4 398
N a tr iu m s ilik a t 1 289 1 439 2 135
K u p fe rsu lfa t 6 750 4 039 4 552

E in fuh r 1 963 627
V e ra rb e i te te r  S chw efel 8 335 5 637 4 076
L ithopone 1 330 1 573 2 022
Z in k o x y d 1 667 1 924 1 562
S ch w efe lk o h len sto ff 805 1 939 1 743
C h lo r in  G asform 3 924 5 861 8 864
F lü ss ig e s  C h lo r 1 287 1 833 2 716
S a lz sä u re 10 000 11 489 13 842

E in fuh r 164 2.5
T r id ilo rä th y le n 621 1 636 2 307

E in fuh r 0,1 74,0
M eth a n o l 660 1 161 1 505
F orm ol 130 553 832
S y n th e tisch es  P h en o l 550 661 1 205
F a rb s to ffe I 000 1 220 836

E in fuh r 101 148
A u sfu h r 353 306

G erb s to ffe 1 583 1 919 2 175
D y n am it 474 902 1 223
S ticksto ff ex p lo siv s to ffe 224 679 864
C h lo re x p lo s iv s to ffe 176 106 128

(in 1 000 cbm )
S a u e rs to ffg as 1 850 4 397 5 900
W a sse rs to ffg a s — 1 410 1 411
A z e ty le n g a s 290 567 679

(in  t)
W a ss e rs to ffsu p e ro x y d _ 441 178
A zeto n 186 249 516
E ss ig säu re 750 588 623
S y n th e t is d ie  G e rb m itte l __ 362 262
B en zo le rze u g n isse — 3 590 4 815
R ein p h en o l — 90 110
R o h n ap h ta lin 888 1 703 2 275
A u fb e re ite te r  T e e r __ 17 140 20 590

E in fuh r __ 10 144
F a rb e n  u n d  Lacke 11 892 14 568 17 480
F e n s te rk i tt 1 500 1 822 2 141
D ru ck e re ifa rb en 1 008 852 945

0,77
1,76

2,16

4,61

15,1

1 571

123.0

151.0

141
216

3 025

MODERNISIERUNGSPLÄNE 
D er e rs te  französische M odern isierungsp lan , d e r M on- 
netp lan , um faßte in  d e r chemischen In d u strie  n u r  w e
nige H auptgebie te , und  zw ar Stickstoff, Schw efelsäure, 
Chlor, K alzium karbid, Phosphor, kaustische Soda, 
N atron , K unststoffe, Farbstoffe, E rdölchem ikalien, 
Teer, Benzol, Phenol. D er P lan  so llte  d e r Industrie  in 
e rs te r  Linie die Investitionsfinanzierung  erleichtern . 
D ie R ichtlinien des P lanungsam tes hab en  übrigens n ie  
b indenden  C harak te r gehabt, sondern  d ien ten  vor 
allem  als Em pfehlungen. D ie chemische Industrie  be
h ie lt voll die M öglichkeit, ih re  A nlagen  auf anderen  
G ebieten  auszudehnen  oder zu m odern isieren , w as sie 
auch in  erheblichem  U m fang getan  hat.
Das Investitionsprogram m  des P lanungsam tes sah  b is 
1953/54  e inen  G esam taufw and von  fas t 110 M rd. ffrs. 
v o r (nach W erten  von 1951). D avon w aren  Ende 1952 
rund  80 M rd. ffrs. verausgab t, so daß die res tlo se  Er
fü llung d ieses e rs ten  Program m s bis 1954 e rw a rte t
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w erden  kann . Den größten  Platz nehm en Stickstoff und 
Sodaerzeugnisse m it Investitionen  von  jew eils  über 
30 M rd. ffrs. ein. Zu Beginn d e r P lanungsperiode im  
Jah re  1948 hatte die Stidcstoffindustrie, die sich über 
die K ohlengruben und ü b e r e ine besondere  s taa tlid ie  
S tid isfoffabrik  zu einem  w esen tlid ien  Teil in  öffent- 
lid ie r  H and  befindet, e ine  K apazität von  226 OOO t 
Reinstickstoff jährlidi; b is Ende 1951 erhöhte  sie s id i 
auf 317 000 t und soll n ad i D urd iführung  des Plans 
e ine G esam tkapazität von  432 000 t erreichen; davon  
sind e tw a  300 000 t fü r die L andw irtsd iaft bestim m t. 
Für Sdiw efelsäure soll die K apazität von  1,55 M ill. auf 
1,92 Mill. t, für Chlor vo n  100 000 auf 175 000 t e rhöh t 
w erden, bei gleidizeitiger M odern isierung  von  m ehr 
als 50 Vo der vorhandenen  A nlagen. Für K alzium 
karb id  soll die jäh rlid ie  P roduktion  1953 auf 325 000 t 
geb rad it werden.
Die Erdöldiemie v e rd an k t ih re  s tarke  Entw icklung in 
der Nachkriegszeit dem  A usbau  der französisd ien  
Erdölraffinerien und  aud i e in e r allgem einen in te r
nationa len  Tendenz. Sie lieg t restlo s in  H änden  w e
n iger G roßgesellsdiaften, d ie aus dem  Zusam m en
schluß von  Erdölraffinerien und C hem iekonzernen 
en ts tanden  sind. Die e rs te  G ruppe b ilden  SHELL und 
Saint-G obain, die in  e iner F abrik  in  N ordfrankreich  
bei Rouen ein neues R einigungsm ittel auf E rdölgründ
lage hers te llen  und in  einem  w e ite ren  U nternehm en im 
großen französischen R affineriebezirk am M ittelm eer, 
Etang de Berre, A zeton erzeugen. Die Investitionen  
fü r den  Bau der zw ei F abriken  beliefen  sid i auf
2,5 M rd. ffrs. Für A zeton b es teh t e ine Jah resk ap az i
tä t von  7 500 t. A ls zw eite  G ruppe en ts tand  die „So
ciété  NAPHTACHIMIE" d u rd i den  Z usam m ensdiluß 
von  Pédiiney  und der der A nglo-Iran ian  gehörenden  
„Société Générale des H uiles de Pétro le" . Die F abrik  
am  Etang de Berre erzeugt h au p tsäd ilid i P ropylen, 
Ä th y len  und  A zeton (5 000 t). Eine d ritte  G ruppe 
w urde von  der „Rhöne-Poulenc" in  Z usam m enarbeit 
m it d e r halbstaatlichen „Com pagnie F rançaise  de 
Raffinage" gegründet. Das von  d e r R affinerie am 
Etang de Berre gelieferte  P ropylen  soll zu r H erste l
lung vo n  Phenol (16 000 t jäh rlid i) und  A zeton 
(10 000 t) dienen. F erner b e re iten  die „Raffineries 
F rançaises de l'A tlantique" in  der G egend von  N an tes 
zusam m en mit der „Société PROGIL" und dem  elek tro- 
m etallu rg isd ien  G roßunternehm en „Ugine" eine 
w eite re  Fabrik zur H erste llung  von  7 000 t  Phenol 
und 4 000 t Azeton vor. K uhlm ann sd iließ lid i a rbe ite t 
m it der Standard O il zusam m en und  besitz t vo rläufig  
in  d e r N ähe  von M arseille  e ine k le inere  F abrik  für 
Erdöldiem ikalien.
Die französisdie Farbstoffindustrie  befindet sid i in 
e iner w eniger günstigen Lage. Ih re  V orkriegserzeu
gung belief sidi auf 10 500 t bei e iner W elterzeugung  
von  230 000 t. Sie konn te  b is 1951/52 u n te r w enig  
w irtschaftlidien B edingungen auf e tw a 16 000 t  ge
ste igert werden. Die Industrie  l i t t  b is  in  die jüngste  
V ergangenheit u n te r den K riegsfolgen. W ährend  der 
B esatzungszeit en ts tand  u n te r der F ührung  d e r I. G.- 
Farben, die sidi d ie K apita lm ehrheit sicherte, die „So
c ié té  FRANCOLOR", in  der a lle  französisd ien  Farb- 
sto ffabriken  m onopolartig zusam m engefaßt w urden.

Nach K riegsende ging d iese G ruppe zunäd is t in  Er
w artung  e in e r endgü ltigen  E ntsdieidung, die e rs t 1952 
getroffen  w erden  konnte, in  staatliche V erw altung  
über. W ährend  d ieser Ü bergangsperiode w urden  
zw angsläufig  die Investitionen  s ta rk  vernachlässig t. 
1952 en ts tan d  dann die „Com pagnie des M atières Co
lo ran tes" , d ie rund  5 M rd. ffrs. in v es tie ren  will, um 
ih re  A n lagen  tedinisch  zu m odern isieren  und  die fran 
zösisd ie  Farbstoffindustrie  in ternational konku rrenz
fäh ig  zu  machen. Zum Schutze v o r d e r ausländ isd ien  
K onkurrenz w urden  gleichzeitig die Zölle en tsp red iend  
erhöht. D ie französische T ex tilindustrie  bevorzug t aber 
nach w ie v o r  ausländische Farbstoffe, die qualita tiv  
b esser sein  sollen. Den E infuhren sind jedoch enge 
G renzen gesetzt. Die w eitere  Entwicklung w ird  von 
dem  E rgebnis der augenblicklichen M odern isierungs
bem ühungen  abhängen . F ür e inen  Teil der hochw er
tig en  F arbstoffe w ird  jedoch Frankreich w eiterh in  von 
der E infuhr abhängen , da  fü r ih re  H erstellung  die 
tedin ische E rfahrung fehlt.
Zu e rw ähnen  is t schließlich als dynam ische Sonder
gruppe die K unststoffindustrie, deren  E rzeugung sich 
se it 1938 um  e tw a  17 “/o jährlich  erhöh t hat, m it A us
nahm e des Jah res  1952, in  der die P roduktion  stag 
n ie rte . A ugenblidd ich  lie fert d iese französische Indu
strie  e tw a 44 000 t  G rundstoffe jährlich, davon  12 600 t 
auf V inylbasis, 7 400 t  lösliche H arze und 6 750 t auf 
Phenolbasis. Die A usfuhren  g ingen von  4 800 t 1951 
auf 2 000 t 1952 zurüdt, hauptsäd ilich  infolge zu hoher 
Preise, die sich te ilw eise  durch e ine ungünstige Roh
sto ffverso rgung  erk lären , te ilw eise ab er auch durch 
d ie unbefried igende O rgán isa tion  der B etriebe bed ing t 
sind. D ie Lage der K unststo ffindustrie  w ird  sich 
zw eifellos m it der zunehm enden  Entw icklung d e r Erd
ölchemie verbessern . A ußerdem  w ird  es erforderlich 
sein, die Industrie  s tä rk e r zu konzen trieren , denn 
augenblidslid i um faßt d ieser Zw eig einschließlidi der 
ers ten  V erarbeitungsstu fe  2 700 Betriebe.

KONKURRENZFÄHIGKEIT 
In  den  w id itig s ten  E rzeugnissen dürfte  die chem isdie 
Industrie  Frankreichs In ternational konkurrenzfäh ig  
sein. Infolge des allgem einen  französisd ien  P ro tek tio 
nism us m uß sie zw ar fü r gew isse Rohstoffe (besonders 
fü r A lkohol) höhere  P reise bezahlen. Im  ganzen ge
sehen  h an d e lt es sich dabei jed o d i um A usnahm e
fälle. D ie G roßbetriebe sind m odern, ih re  Investi
tionen  übers te igen  das vom  P lanungsam t vorgesehene  
A usm aß erheblich, nicht zuletzt w eil die s taa tlid ie  
P lanung  n u r e in  T eilgeb iet erfaßt. In  allen  Zw eigen 
w urden  in  den  le tz ten  Ja h re n  erhebliche A n stren 
gungen gemacht, ted in isch  den A nsdiluß  an  das in te r
n a tiona le  N iveau  zu finden, und  das is t auch d u rd i
aus gelungen. A uf den  m eisten  E xportm ärk ten  Ist die 
chemische Industrie  Frankreichs seh r w ohl in  der Lage, 
sich durchzusetzen, sow eit sie an  d e r A usfuhr in te r
e ss ie rt is t oder von  den  französischen B ehörden n ad i 
Deckung des In landbedarfs zu r A usfuhr zugelassen 
w ird. B em erkensw ert sind auch zah lre id ie  neuere  A us
ländsbeteiligungen , besonders in  Südam erika.
A uf eu ro p ä isd ie r Ebene w urden  in  den  le tz ten  Jah ren  
versd iied en e  V ersuche zu engerer Z usam m enarbeit 
unternom m en, te ilw eise  im H inblick auf eine sinnvolle
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Spezialisierung der Erzeuger, te ils  auch zum  Z w edte 
des E rfahrungsaustausdxes. Die französisd ien  G ruppen 
verfügen  ü b e r gu te  K ontak te  m it d e r ausländ isd ien  
Industrie , sie h a lten  sich ab er in  einem  streng  p ri
v a te n  und d isk re ten  Rahm en, um  jed en  V orw urf der 
in te rna tiona len  K artellierung  zu verm eiden. A lle r

dings w äre  der französischen Industrie  die Bildung 
eines neuen  in te rna tiona len  C hem iekartells nicht un- 
erw ünsd it; m an s te llt d iesen  P lan  jedoch zurück, w eil 
m an  auf die allgem eine in te rna tiona le  Lage und  v o r 
allem  auf die karte llfe ind liche G esetzgebung ein iger 
L änder Rücksicht nimmt.

Der Erdgasreichtum Italiens
Maximilian Cresta, Rom

V or e in iger Zeit is t auf G rund des tro tz  s tä rk 
sten  W iderstands gegen das M onopolbestreben 

des S taa tes in  beiden  K am m ern schließlich doch an 
genom m enen Erm ächtigungsgesetzes vom  10. 2. 1953 
d e r  „Ente N azionale  Id rocarburi (ENI)" aufgeste llt 
w orden. A uf d iesen  in  den  industrie llen  B eteiligungs- 
konzern  des S taates e ingebau ten  Betrieb, dessen  öffent
lich-rechtlicher C harak te r aus der —  juristisch  nur u n 
gefähr m it „K örperschaft" w iederzugebenden  —  Be
zeichnung „Ente“ hervorgeh t, h a t das staatliche Z en tra l
un ternehm en  der T reibstoffw irtschaft „A genzia G ene
rale  Ita liana  Petroli (AGIP)" seinen  A ktienbesitz  (Be
teiligungen  an  and eren  U nternehm en d ieses Sektors) 
abge tre ten . D er „ENI" h a t das ausschließliche Recht 
zur A usbeu tung  der Erdöl- und E rdgasreserven  in  der 
Po-Ebene erhalten , w ährend  die D urchführung der 
T reibstoffpolitik  w eite rh in  der „AGIP" V orbehalten 
bleibt. Zum P räsiden ten  w urde Enrico M atte i berufen, 
dessen  W eitb lid i und  H artnäckigkeit Ita lien  d ie  Er
schließung se iner reichen E rdgaslager verdank t. O hne 
d en  Einsatz se iner Energie und  se iner an erk an n ten  
A u to ritä t h ä tten  Z w eifler und W arner, die es als 
W ahnsinn  bezeichneten, gew altige  Sum m en fü r die 
Suche nach hypothetischen  E rdölquellen  in  Ita lien  au f
zuw enden, e inen  v o llen  Sieg davongetragen.
Die Erdgase, die annähernd  90 “/o M ethan  en thalten , 
w urden  in  Ita lien  als unm itte lbares R esu lta t d e r Boh
rungen  nach Erdöl entdeckt, ähnlich w ie se inerze it in  
den USA., wo m an sie lange  Zeit einfach in  d ie  Luft 
entw eichen ließ. Die P roduktion  vo n  Erdöl, dessen  
V orkom m en in  um fangreichen Schichtenlagerungen 
bei e in e r m ittle ren  Tiefe vo n  3 000 bis 4 OOO m u n te r 
d e r  E rdoberfläche — w enn nicht darü b er —  als theo- 

■ retisch sicher angenom m en w ird, ist b isher v e rh ä ltn is 
m äßig gering. Die AGIP, g ib t in ihrem  Jahresberich t 
1952 fü r Erd- und  G asöle zusam m en e ine Produktion  
von  m onatsdurchschnittlich 1 432 t 1951, 5 150 ,t 1952 
und  7 080 t im ers ten  Q uarta l 1953 an , w obei zw eifel
los der bei w eitem  überw iegende A nteil auf d ie  aus 
d e r  E rdgasproduktion  stam m enden G asöle en tfällt. 
Bei der E rdölförderung a lle in  nen n t die offizielle S ta 
tis tik  a ls  M onatsdurchschnitte (1938=100) 134 fü r 1951, 
480 fü r 1952, 679 fü r Ja n u a r 1953, 614 für F eb ruar und 
678 fü r M ärz 1953.
Im R ahm en der faschistischen A utark iep lanung  w urde 
1936 e in  Program m  aufgeste llt, nach dem  d ie  E infuhr 
flüssiger T reibstoffe nach M öglichkeit durch d ie  In 
landsproduk tion  e rse tz t w erden  sollte. Sow eit d ie  E rd
gase  be re its  gew onnen w urden  oder nach den  dam a
ligen  K enntn issen  erschließbar schienen, w aren  sie in

die A u tark iepo litik  einbezogen, und d as P ro jek t sah 
eine Jah resp roduk tion  v o n  15 Mill. cbm  vor. Die 
gleiche M enge w ird  gegenw ärtig  in  drei T agen  p ro 
duziert, und die po ten tie lle  P roduktion  w ird  nach den 
be re its  nachgew iesenen V orkom m en au f 12 —  13 Mill. 
cbm täglich geschätzt. Bis zum  Ja h r  1951 is t d ie  V or
k riegsp roduk tion  (1936, also im  Laufe v o n  15 Jahren) 
um  6 700"/» gestiegen. W ährend  v o r dem  K riege d e r 
K raftfah rzeugverkehr a ls  H auptkonsum ent für Erd
gas vo rgesehen  w ar —  w as die V erte ilung  des P ro
dukts in B ehältern  bed ingen  w ürde  — , is t heu te  d iese 
technisch unbefriedigende und  w irtschaftlich u n e rh eb 
liche V erw endung gegenüber der U m stellung d e r  In 
dustrie  und  d e r H aushaltungen  von  K ohle auf M ethan
gas zurückgetreten , u n d  die V erte ilung  k an n  nun  
durch ein R ohrleitungsnetz erfolgen.
Die derze it größ te  un d  erg ieb igste  P roduktionsan lage 
von  C ortem aggiore (im D reieck Piacenza-C rem ona- 
Parm a) fö rdert e in  G asgemisch, das hauptsächlich aus 
M ethan  (91 "/o) und im übrigen  aus Ä than , Propan, 
B utan und  anderen  K ohlenw asserstoffgasen besteh t, 
aus A nteilen , deren  K alorienw ert h ö h e r lieg t als 
der des M ethan. In  C ortem aggiore is t e ine m uster
gültige Scheideanlage errichtet w orden, in  d e r  das 
H aup tp roduk t M ethan  abgesondert w ird  und  auch die 
anderen  gasförm igen oder flüssigen B estandteile 
iso liert w erden, um ih re  optim ale A usnutzung  zu 
gew ährleisten . Die Eigenschaft des P ropan un d  des 
Butan, u n te r geringem  Druck vom  gasförm igen in  den 
flüssigen A ggregatzustand  überzugehen , g es ta tte t den 
T ransport d ie se r be iden  Brennstoffe in  A lum inium 
zy lindern  nach O rten  ohne K ohlengasversorgung  (vor 
a llem  für Kochzwecke). W irtschaftlich w ichtiger ist 
a llerd ings das M ethan, das sow ohl im Industriebetrieb  
a ls  auch in  d e r  G asversorgung  d e r  G roßstäd te  durch 
die H öhe des H eizw ertes, ab er auch durch U ngiftig
keit, G eruchlosigkeit un d  größere S auberke it e inen  
hochw ertigen Ersatz fü r die S te inkoh le  darste llt. 1 cbm 
M ethan  .ergibt rund 9 000 K alorien, 1 k g  N ap h ta  
10 000 K alorien, 1 kg  S teinkohle  u ngefäh r 7 000 K alo
rien  und 1 cbm Leuchtgas annähernd  3 500 K alorien. 
Die Ende 1952 täglich a n  die V erbraucher abgegebenen
4,5 Mill. cbm M ethan  entsprechen e tw a  7 000 t  S tein 
kohle (d. h. d e r  Ladung e ines m ittle ren  K ohlenfrach
ters) oder 4 500 t  N aphta. Som it w ürde die vo lle  A us
nutzung  der po ten tie ll verfügbaren  T agesm enge von  
12 Mill. cbm  einer E insparung von  täglich 18 000 t 
oder jährlich  5,4 M ill. t  Im portkohle gleichkomm en. 
Das Problem  lieg t lediglich in  der Förderungs- und  
V erteilungstechnik , und  seine p rak tische Lösung ist
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