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Am 1. Oktober 1959 beschloIJ die Volkskammer das Gesetz uber den 
Siebenjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft in der Deutschen 
Demokratischen Republik. Dieses Gesetz zieht in seiner Praambel eine 
Bilanz der grol3en Erfolge und Fortschritte, die in den 10 Jahren des 
Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik erreicht wurden 
und dankt allen Burgern, besonders den Werktatigen, fur ihre grol3en 
Leistungen, die sie fur den Aufbau der Volkswirtschaft, fur die Festigung 
des ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates und fur die Erhaltung 
des Friedens vollbracht haben. 

An der Ausarbeitung der Grundlagen des Siebenjahrplanes haben in 
Tausenden von Beratungen Millionen werktatiger Menschen mitgewirkt. 
Der Siebenjahrplan ist der Plan des von der Ausbeutung befreiten 
schaffenden Volkes, das durch die Arbeiter-und-Bauern-Macht seine 
Geschicke in die eigenen Hande nahm. Der Siebenjahrplan ist der Plan 
des Friedens, der vollen Entfaltung aller 'schopferischen produktiven 
Krafte und des Sieges des Sozialismus. 

Der Chemie und der chemischen Industrie werden in dem Sieben- 
j ahrplan eine Schliisselstellung zugewiesen, die die Entwicklung der 
anderen Zweige der Wirtschaft besonders fordern soll. Bereits der 
V. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Jahre 
1958 verwies auf die unbedingt erforderliche vorrangige Entwicklung 
der chemischen Industrie in den kommenden Jahren und bezeichnete 
sie als Kernstuck bei der Lijsung der okonomischen Hauptaufgabe, der 
Erreichung und uberholung des Pro-Kopf-Verbrauches Westdeutsch- 
lands in allen wichtigen Wirtschaftsgutern. - 

Der Siebenjahrplan der Chemie und der chemischen Industrie ist 
bereits im November 1958 auf einer die gesamte Industrie und Wissen- 
schaft umfassenden Chemie-Konferenz, die vom Zentralkomitee der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Staatlichen Plan- 
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kommission durchgefuhrt wurde, hinsichtlich der fruchtbaren Auswir- 
kungen auf die Entwicklung der gesamten Wirtschaft und seiner For- 
derungen zwecks Unterstutzung durch die anderen Wirtschaftszweige 
bei seiner Durchfuhrung eingehend dargestellt und begrundet worden. 
Unter der Devise: Chemie gibt Brot - Wohlstand - Schonheit wurde 
das ,,Chemieprogramm" als Model1 einer allseitigen politischen, wissen- 
schaftlich-technischen, wirtschaftlich-organisatorischen und kulturell- 
erzieherischen Begrundung der Perspektive eines bedeutenden Wirt- 
schaftszweiges entwickelt. Das Chemieprogramm ubte, wie WALTER 
ULBRICHT in seiner Begrundung des Gesetzes iiber den Siebenjahrplan 
vor der Volkskammer feststellte, eine gewaltige mobilisierende Wirkung 
auf die Werktatigen aus. 

Die Lage der chemischen Industrie in der DDR 
Die Lage, aus der heraus die chemische Industrie der Deutschen 

Demokratischen Republik sich an die Erfullung ihrer Verpflichtungen 
aus dem Chemieprogramm des Siebenjahrplanes begibt, wird am besten 
an Hand der Ergebnisse des Planjahres 1958 dargestellt. 

Es sei jedoch gestattet, einige knappe Bemerkungen zur Geschichte 
der chemischen Industrie im Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik vorauszuschicken. 

Das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik wurde auf der 
Grundlage seiner reichen Braunkohlenvorkommen und seiner vorzug- 
lichen Salz-, Kalk- und Anhydrit-Lagerstatten in den letzten 5 Jahr- 
zehnten zu einem der fiihrendcn Entwicklungs-Zentren der modernen 
chemischen GroBindustrie, deren technische und wirtschaftliche Be- 
deutung darin besteht, einerseits durch die GroBproduktion synthetischer 
Verbrauchsguter (z. B. Chemiedunger und Treibstoffe) und synthetischer 
Werkstoffe (z. B. Plaste und Chemiefasern) vorwiegend aus einheimischen 
Rohstoffen zu einem wirksamen Faktor der Entwicklung der gesamten 
Stoffwirtschaft zu werden und andererseits durch die technische und 
okonomische Wandlungs- und Anpassungsfahigkeit ihrer Verfahren 
und Betriebskosten sowie durch die Preiswiirdigkeit und die besonders 
gunstigen Verarbeitungseigenschaften ihrer modernen Erzeugnisse 
mehr und mehr zu einem kostenregulierenden Faktor der Gesamtwirt- 
schaft zu werden. 

In erster Linie waren es die billige Elektro- und Warmeenergie, die aus 
der im GroBtagebau geforderten Braunkohle in den Revieren um Hallc 
und Leipzig herum gewonnen werden konnten, welche den Raum zwi- 
scheii Saale und Elbe fur die groBindustrielle Anwendung der neuen 
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hochst energieintensiven elektrochemischen und elektrothermischen Ver- 
fahren, der neuen Hochdrucksynthesen und der Hydrierverfahren fur 
Kohle, Erdol und Teer besonders pradestiniert erscheinen lieBen. In 
zweiter Linie war es die Moglichkeit, die Braunkohle als Rohstoff selbst 
einzusetzen. Hinzu kamen die vorziiglichen und verkehrsmaBig gunstigen 
Salz-, Kalk- und Anhydritlagerstatten des Harzes und seines Vorlandes, 
die die Grundung und Entwicklung der grohn Chemiekombinate auf 
dem Gebiet der DDR seinerzeit begiinstigten. 

So entstanden in unmittelbarer Nahe der machtigen Braunkohlen- 
floze des Geiseltales zu den verschiedenen Zeiten die Ammoniakwerke 
Merseburg, die Buna-Werke bei Schkopau und das Synthesewerk Lutz- 
kendorf. So kam es zum Bau des Stickstoffwerkes in Piesteritz durch die 
Bayerischen Stickstoffwerke. So entwickelten sich in Bitterfeld, Lauta 
und Aken Aluminium- und Magnesiumhutten. So gesellten sich zu den 
kleinen und mittleren Braunkohlenschwelereien und Kerzenfabriken 
des Riebeck-Montan-Konzerns die zahlreichen GroBschwelereien und 
Teerhydrierwerke der Brabag und der Anhaltisch-Sachsischen Werke. 

Es hat seine besondere und tragische Bewandtnis, daB alle diese 
Werke unmittelbar im ersten Weltkrieg oder in Vorbereitung des zweiten 
Weltkrieges errichtet bzw. ausgebaut wurden. 

Im Jahre 1943 wurden von der gesamten chemischen Produktion 
Deutschlands auf dem Territorium der heutigen DDR u. a. : 

30 yo der Schwefelsaureproduktion, 
38% der Chlorproduktion, 
50 % der synthetischen Stickstoffverbindungen, 
60 % des Buna-Kautschuks, 
S8y0 des Methanols, 

100 yo der Phosphorproduktion 

gebracht und sehr erhebliche Mengen an Flugmotorenbenzin, Treib- 
stoffen und Marine-Heizol erzeugt und fur den Kriegsbedarf unmittelbar 
bereitgestellt . 

Seit dem Jahr 1943 mehrten sich die alliierten Luftangriffe, unter 
deren Wirkung das damalige kriegsstrategische Potential und die Pro- 
duktionsanlagen der chemischen Werke Mitteldeutschlands bis zum 
Jahre 1945 in Schutt und Asche versanken. 

Die chemische Industrie im Gebiet der DDR war auf diese Weise 
am SchluB des 2. Weltkrieges weitgehend zerstort. Besonders schwer 
waren die groljen Werke der chemischen Grundstoffindustrie betroffen. 
Auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens wurden weitere grol3e 
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Teile der chemischen Industrie als Reparationsleistung zur Demontage 
vorgesehen. 

Es war von hoher Bedeutung fur die Wiederingangsetzung der Wirt- 
schaft und fur die Sicherung der Arbeitsplatze der zahlreichen in der 
chemischen Industrie Beschaftigten, daf3 die Sowjetunion, damals noch 
Besatzungsmacht, eine groBe Anzahl chemischer Werke, darunter die 
Leuna-Werke, die Chemischen Werke Buna, das Elektrochemische 
Kombinat Bitterfeld, die Farbenfabrik Wolfen, die Filmfabrik Agfa 
Wolfen, das Stickstoffwerk Piesteritz sowie unter anderen auch die ehe- 
maligen Teerverarbeitungs- und Hydrierwerke nicht demontieren lieB, 
sondern als SAG-Betriebe in sowjetisches Eigentum ubernahm und fur 
die schnellste Ingangssetzung ihrer Produktion sorgte. Der mit allem 
Nachdruclc geforderte Wiederaufbau der SAG-Betriebe, die fruhzeitige 
Einfuhrung der sozialistischen Planung und der sozialistischen Leitung in 
diesen Werken unter Hinzuziehung deutscher Leitungskrafte, die Auf- 
nahme der Kooperation mit den Betrieben der erstarkenden volkseigenen 
chemischen Industrie war eine groJ3e wirtschaftliche und politische Hilfe 
bei der Wiederingangsetzung und dem Wiederaufbau der Wirtschaft in 
der sowjetischen Besatzungszone und in den ersten Jahren der Deutschen 
Demokratischen Republik. 

Die sowjetische Hilfe fand ihre Kronung in der Oberfuhrung der re- 
konstruierten SAG-Betriebe in Volkseigentum, nachdem die politische 
Kraft der jungen Republik geniigend erstarkt war. 

Im Jahre 1950 betrug der Brutto-Produktionswert der chemischen 
Industrie der DDR bereits 180% des Wertes der chemischen Produkte, 
die 1936 auf dem Territorium der DDR erzeugt wurden. - Im Jahre 
1958 verfugte die chemische Industrie bereits wieder uber 20% des 
Grundfonds der gesamten Industrie. Ihre Brutto-Produktion erreichte 
mit 8,s Milliarden DM (Industrieabgabepreis) den vierfachen Produk- 
tionswert von 1936, wahrend die Brutto-Produktion der gesamten Indu- 
strie in diesem Jahr erst 250% - bezogen auf 1936 - erreichte. Der 
Anteil der chemischen Produktion betrug 1958 15% der Produktion der 
gesamten Industrie der DDR. Der unmittelbare Export von chemischen 
Produkten brachte 1958 18% des Wertes des gesamten Exportes der 
DDR. Hinsichtlich Brutto-Produktion und Export rangierte die chemi- 
sche Industrie an 2. Stelle hinter dem Maschinenbau. 

Der Produktionswert der chemischen Industrie der DDR lag im 
Jahr 1957 in der Weltrangliste an 7. Stelle. Die Chemie-Pro-Kopf- 
Produktion betrug 430,-DM und lag damit an 3. Stelle hinter den 
USA (630,- DM) und GroBbritannien mit 460,- DM, wahrend West- 
deutschland im gleichen Jahr 350,- DM auswies. 
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Im Jahr 1958 waren in der chemischen Industrie 9,3% der Gesamt- 
beschaftigten der Industrie, und zwar etwa 268000 Menschen tatig, die 
15 yo des industriellen Reineinkommens erarbeiteten. 

Der Industriezweig Chemie umfaDte rund 1150 Betriebe, davon 
415 volkseigene, die etwa 94% der Brutto-Produktion erzeugten, woran 
die 190 zentralgeleiteten volkseigenen Betriebe bei einer Gesamtbeleg- 
schaft von 230 000 Beschaftigten mit etwa 89% beteiligt waren. 

Die Arbeitsproduktivitat des Industriezweiges Chemie betrug 
33000,- DM je Beschaftigten, in der Gruppe der zentralgeleiteten 
volkseigenen Betriebe 36500,- DM. Damit liegt sie durchaus mit an der 
Fuhrungsspitze der europaischen Chemie-Produktionslander. 

Die chemische Produktion der Deutschen Demokratischen Republik 
konzentriert sich auch heute noch in unmittelbarer Nahe der Braun- 
kohlenvorkommen zwischen Saale und Elbe. Im Bezirk Halle wird 
nahezu die Halfte, in den beiden Bezirken Halle undLeipzig 2/3 der ge- 
samten chemischen Produktion erzeugt. In  den 3 Bezirken Halle, 
Leipzig und Dresden konzentrieren sich der gesamten chemischen 
Produktion der Deutschen Demokratischen Republik. 

Ungefahr 80% der Erzeugnisse der chemischen Industrie sind Pro- 
duktionsmittel, die in anderen Zweigen der Wirtschaft oder im Indu- 
striezweig selbst weiterverarbeitet werden. Nur 20 yo der Gesamt- 
produktion der chemischen Industrie stellen unmittelbare Konsumgiiter 
dar . 

An dem Gesamtwert der Produktion der chemischen Industrie hatten 
die einzelnen Produktionsgebiete folgenden Anteil : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  Grundchemikalien 27 % 

3. Mineralole- und Teerprodukte 20 % 
4. Gummi- und Asbestwaren 17% 
5 .  Zellulose-Regenerat- und Synthesefasern . . . . . . .  6% 
6.  pharmazeutische Produkte 5% 
7. Plast-Rohstoffe, Halb- und -Fertigerzeugnisse . . .  3%. 

2 .  chemische und chemisch-technische Spezialerzeugnisse 22 yo 
. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

In dieser Zusammensetzung des Gesamtproduktionswertes der che- 
mischen Industrie, aus den Einzelproduktionswerten der Produktions- 
gruppen fallt insbesondere der aullerordentlich niedrige Anteil der Pro- 
duktionsgebiete Plaste, Chemiefasern sowie der zu niedrige Anteil der 
Mineralole und Teerprodukte auf. 

Yerspektive der chemischen Industrie der DDR 
Die aufgezeigten Disproportionen sollen durch die Realisierung des 

Chemieprogramms im Siebenjahrplan beseitigt werden, indem bei einer 
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Verdoppelung der Brutto-Produktion der gesamten chemischen Indu- 
strie die Produktion von Plastrohstoffen von 93000 auf 311000 t ,  d. h. 
auf 334y0, die Produktion der synthetischen Fasern von 6500 auf 39 000 t 
auf 600% sowie der Erdol- und Teerverarbeitung von etwa 3 Millionen 
auf 8 Millionen t Einsatzprodukt auf nahezu 300% gesteigert werden 
sollen. 

Die derzeitigen Disproportionen in der chemischen Produktion und 
die im Chemieprogramm geforderte Verdoppeluag der chemischen Pro- 
duktion des Jahres 1958 bis zum Jahre 1965 konnen jedoch nicht mehr 
aus den erschlossenen einheimischen Rohstoffvorkommen und mit Hilfe 
der seit den dreiBiger Jahren angewandten Verfahren zur Bereitstellung 
der organischen und auch der anorganischen Grundstoffe ausgeglichen und 
bewaltigt werden. 

Die Verdoppelung der Treibstoffproduktion einschlieBlich der Er- 
hohung der Heizolerzeugung auf uber 2 Millionen t wurde auf dem 
traditionellen Weg eine VergroBerung des Braunkohlenteeraufkommens 
um etwa 4 Millionen t erfordern. Das wurde die NeuerschlieBung von 
GroBtagebauanlagen fur etwa 90 Millionen t Rohbraunkohle, die Stei- 
gerung der Brikettfabrikation um etwa 45 Millionen t ,  die Errichtung 
der erforderlichen Schwelereien zur Erzeugung von 4 Millionen t Teer 
und schlieBlich der Hydrierwerke zu dessen Verarbeitung notwendig 
machen. Dazu wurden etwa 12  Milliarden DM Investmittel erforderlich 
sein und dieses eine Planziel mehr Baukapazitat, mehr Baustahl und 
mehr technologische Ausrustungen, insbesondere auch Hochdruckaus- 
rustungen beanspruchen, als fur das gesamte Chemieprogramm im 
Siebenjahrplan vorgesehen werden konnten. - Ebensowenig konnen 
die Voraussetzungen fur die Bereitstellung der monomeren Grundstoffe 
fur die vorgesehene Erhohung der Plastrohstoffproduktion und fur die 
erforderliche Steigerung der Erzeugung von synthetischen Fasern auf 
der jetzigen Rohstoffbasis und mit den bisherigen Produktionsverfahren 
gesichert werden. Zur sortimentsgerechten Erfullung der Anforderungen 
an Plaste und synthetischen Fasern sind etwa 100000 t Athylen, bis zu 
20 000 t Propylen und mindestens 120 000 t Benzol sowie weitere etwa 
50000 t hohere Aromaten und unter anderem 50000 t Reinphenol er- 
forderlich, fur deren Erzeugung weder Rohstoffe noch Verfahren aus dem 
eigenen Fundus der chemischen Industrie in genugendem Umfang und 
sofort zur grol3technischen Verwendung zur Verfugung stehen. 

Erst die Zusage der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken auf 
Lieferung von Erdol bis zu einer auf 5 Millionen Jahrestonnen im Jahre 
1965 ansteigenden Menge und die Bereitschaft zum gemeinsamcn Bau 
einer Pipeline, die dieses Erdol a m  einer Entfernung von etwa 2800 krn 
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heranfuhren wird, hat eine reale und ausreichende Grundlage fur den 
zukunftigen Ausbau der chemischen Industrie der Deutschen Demokrati- 
tischen Republik geschaffen und die Moglichkeiten in die Hand gegeben, 
die Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik mit den ge- 
forderten Mengen an hochwertigen Treibstoffen, Plastrohstoffen und 
Chemiefasern sowie anderen chemischen Produkten, die fur die Ent- 
wicklung einer fortschrittlichen Technik notwendig und fur eine moderne 
Lebenshaltung unentbehrlich sind, zu versorgen. 

Das sowjetische Erdol bedeutet fur die chemische Industrie der 
Deutschen Demokratischen Republik mehr als nur eben eine Waren- 
lieferung. - Die mit ihm gebotenen technischen und okonomischen 
Moglichkeiten gestatten, sich von gewissen Vorstellungen uber die 
Grundlagen und die Moglichkeiten der chemischen Industrie zu losen, die 
seit den Zeiten der Grundung und Entwicklung der chemischen Gro13- 
industrie in Mitteldeutschland mehr oder weniger noch bis in die letzte 
Zeit vorherrschend waren. Das ist insbesondere die Vorstellung, die 
chemische Industrie auf der Basis der Braunkohle nach Moglichkeit 
autark betreiben zu mussen und die Vorstellung, die Veredlung der 
Braunkohle und ihrer Folgeprodukte mit jedem Aufwand an Arbeit, 
Apparatur und Substanzverlust erkaufen zu durfen. Das sind Vor- 
stellungen, wie sie beispielsweise noch bei der ursprunglichen Konzeption 
zum 2. Funfjahrplan eine gewisse Rolle gespielt haben. 

Entwicklung der Erdolverarbeitungs- und Petrolchemie 
Der Fonds an organischen Rohstoffen der chemischen Industrie von 

derzeit 2 Mio t Braunkohlenteer und 1 Mio t Erdol wachst durch Er- 
hohung der Erdolimporte um 4 Mio t und der Erdoleigenforderung auf 
1 Mio t bis zum Jahre 1965 auf 8 Mio t an. Die Produktionsgruppe der 
Mineralol- und organischen Grundstoffchemie erfahrt damit eine unge- 
meine Erweiterung, wobei jedoch die arbeits- und kostenintensive Braun- 
kohle- und Braunkohleteerchemie praktisch keine Ausdehnung erfahrt. 

4 Mio t Erdol sol1 das neue Erdolverarbeitungswerk Schwedt aus der 
Pipeline im Jahre 1965 zur Verarbeitung ubernehmen. Seine Errichtung 
wird noch nicht des Aufwandes betragen, der - wie bereits angedeu- 
tet - erforderlich ware, urn 4 Mio jato Braunkohlenteer bereitzustellen 
und fur die vorgesehene Steigerung der Treibstoffproduktion zu ver- 
wenden. 

Schwedt wird jedoch erst 1963 mit einer Kapazitat von 2 Mio t in 
Gang kommen. Die bis dahin vorgesehehen Erhohung der Vergaser- und 
Dieselkraftstoffproduktion betragt 1 Mio t, die hauptsachlich von den 
Leuna-Werken zu bringen ist. 
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Die Leuna-Werke werden ihre Erdolverarbeitungskapazitat ab 1961 
auf 1000 000 t ohne Ausbau der Hydrier-Anlagen und der Wasserstoff- 
kapazitat erhohen, indem sie die bisher betriebene Hydrierung der 
Braunkohle stillsetzen und den freiwerdenden Wasserstoff fur die 
Hydrierung des Erdols einsetzen. Zwecks Erzielung eines Benzins mit 
einer Oktanzahl von 78 wird ein betriebseigenes Platformingverfahren 
Anwendung finden. 

Der wachsende Fonds an Chemierohstoffen auf der Basis des Erd- 
olimportes gestattet den systematischen Aufbau einer leistungsfahigen 
Petrolchemie. Die Crackung der reichlicher zur Verfugung s tehenden 
Benzinkohlenwasserstoffe ermoglicht einc schnell zunehmende Bereit- 
stellung von Athylen, die im Jahre 1965 80000 t betragen und durch 
andere Ressourcen auf 110000 t erganzt werden wird. Das Athylen 
wird aus Benzinkohlenwasserstoffen (SB - 180 "C) in den Leuna- 
Werken voraussichtlich zum Teil in Kokcrn erzeugt werden, die mit 
Sand als umlaufendem Warmetrager arbeiten und bei etwa 30proz. 
Ausbeute 20 000 jato Rohathylen ausbringen. Gegebenenfalls wird in 
spaterer Zeit Athylen auch in Rohrenspaltanlagen gleicher Kapazitat 
erzeugt werden, die mit dem besonderen Ziel einer bis zu etwa 20% er- 
hohten Ausbeute an Aromaten betrieben werden sollen. - Das Athylen 
wird zur Produktion von Polyathylen benotigt, das im Jahre 1963 in 
einer Menge von 30000 t ,  im Jahre 1965 in einer Menge von 50000 jato 
trzeugt werden soll. Das Athylen wird aufierdem das zur Zeit in den 
Buna-Werken aus Acetylen durch Hydrierung gewonnene Athyleii in der 
Produktion von Athylbenzol fur Styrol und von Athylenoxyd ersetzen 
und dabei nicht nur die Einsatzkosten des Athylens stark herabsetzen, 
sondern insbesondere auch die aquivalente Kapazitat an Acetylen fur 
spezifischere Verwendungszweclie freimachen. 

Der steigende Rohstoff-Fonds der Petrolchemie bietet, auch wachsende 
Moglichkeiten, den stark erhohten Aromatenbedarf, wie er sich aus der 
mengen- und gutemaoigen Entwicklung der Vergaserkraftstoffe sowie 
fur die Erfullung des Kunststoff- und Chemiefaserprogramms ergibt, im 
wesentlichen abzudecken. Der Bedarf an Benzol wird bis 1965 auf 
120000 t anwachsen, wovon 50000 t im Jahre 1963 und 70000 t im Jahre 
1965 aus eigenen Rohstoffaufkommen zu erzeugen sind. Hierzu kann das 
Aromatenaufkommen aus Erdol-Reformingbenzin vorerst nur einen ver- 
haltnismaoig bescheidenen Beitrag leisten. Die Hauptmenge ist aus den 
aromatisierten Braunkohlenteer-Leichtolen sowie aus den aromatischen 
Kondensaten der Bthylen-Koker und der Olspaltanlagen der Spitzen- 
gaswerke zu stellen. - Mehr als 30000 t Benzol werden allein in den 
Leuna-Werken fur die Phenol-Synthese nach dem Cumol-Verfahren 
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benotigt, da  der auf 50000 t ansteigende Phenol-Bedarf bei weitem nicht 
mehr aus dem Rohsaureaufkommen des Braunkohlen- und Steinkohlen- 
teers gedeckt werden kann. Mehr als 40000 t Benzol werden 1965 in der 
Synthese des Athylbenzols fur Styrol in den Buna-Werken eingesetzt 
werden. Wachsende Mengen Benzol werden dort in den letzten Jahren 
des Siebenjahrplanes und spater fur die Direktoxydation auf Malein- 
saure zur Produktion von ungesattigten Polyesterharzen bereitzustellen 
sein. 

Aus den Erdol-Reformingbenzinen und den aromatisierten Braun- 
kohlenteer-Leichtolen werden Xylole in ausreichender Menge anfallen, 
wobei insbesondere o-Xylol fur die Oxydation auf Phthalsaureanhydrid 
interessiert und p-Xylol gegebenenfalls gegen Ende des Siebenjahrplanes 
fur die Verarbeitung auf Dimethylterephthalat in Betracht zu ziehen ist. 

Der Bedarf an Phthalsaureanhydrid ergibt sich im wesentlichen durch 
die Verdoppelung der Weichmacherproduktion auf fast 50 000 t sowie 
durch die Produktion von Dimethylterephthalat, ausgehend von der 
Isomerisation von Dikalium-o-Phthelat zu Terephthalat mit anschliel3en- 
der Veresterung zu Dimethylterephthalat. Nach diesem Verfahren sollte 
1965 moglichst die gesamte benotigte Menge Dimethylterephthalat in 
Hohe von 12500 jato bzw. zumindest ein sehr ansehnlicher Anteil davon 
erzeugt werden. 

Entwicklung der Kunststoffindustrie 
Die Entwicklung der Kunststoffproduktion auf 334% von 93000 t 

auf 311 000 t bedeutet eine Steigerung der Versorgung der Bevolkerung 
mit Kunststoffen von derzeit 5,5 kg auf 18 kg pro Kopf. Die Entwick- 
lung der Kunststoffproduktion umfaBt ein umfangreiches Sortiment 
bewahrter, seit langer Zeit von der chemischen Industrie der DDR er- 
zeugter Plastrohstoffe und aussichtsreicher neuer Kunststoffe, die sich 
in anderen Landern bereits bewahrt haben oder zum Teil auch dort noch 
in Erprobung sind. 

Die Buna-Werke und das Elektrochemische Kombinat Bitterfeld 
erzeugten 1958 fast 55000 t PVC-Pulver. Sie werden 1963 100000 t 
und im Jahre 1965 120000 t erzeugen. Dabei wird die Produktion fast 
ausschlieljlich in den Buna-Werken konzentriert sein, urn bevorzugt 
Suspensionspolymerisate in glasklarer Qualitat und mit hochstwertigen 
elektrotechnischen Eigenschaften herzustellen. - Sicher ist damit diese 
besonders geforderte Entwicklung der PVC-Produktion im Jahre 1965 
noch nicht abgeschlossen, da zu envarten ist, daJ3 spatestens 1965 die 
Vorbereitung und die ErschlieBung einer neuen auljerst ergiebigen Quelle 
fur Chlorwasserstoff und Chlor aus dem Magnesiumchlorid der Ablaugen 
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aus der Kali-Industrie am Sudharz beendet sein wird und damit die 
Bereitstellung weiterer Chlormengen ohne Ausbau der Natriumchlorid- 
elektrolyse-Kapazitat moglich wird. 

Der Aufbau der Polyathylen-Produktion wird mit der Ingang- 
setzung groBerer Pilotanlagen fur Niederdruck- und Hochdruck-Poly- 
athylen in den Jahren 1960 und 1961 beginnen und in den folgenden 
Jahren mit 1000, 2 000 und 4 000 jato die Aufnahme der GroBproduktion 
von 30000 t im Jahre 1963 vorbereiten. Die Entwicklung der Ver- 
arbeitungstechnik und die ErschlieBung der Einsatzgebiete werden hier- 
durch begunstigt werden. 1965 werden 50000 t Polyathylen xu produ- 
zieren sein, wovon mindestens die Halfte in den Leuna-Werken als Hoch- 
druck-Polyathylen erzeugt werden wird. Auch beim Polyathylen durfte 
die mengen- und gutemaBige Entwicklung nicht mit dem Jahre 1965 
beendet sein, sondern beispielsweise im Zuge des weiteren Ausbaus 
des Erdolverarbeitungswerkes Schwedt auf 8 Mi0 t Erdoleinsatz bis 
etwa 1968 gegebenenfalls in einem Plastrohstoff-Kombinat auf unmittel- 
bar benachbartem Standort seine Fortsetzung finden. 

Von besonderer Bedeutung ist die Entwicklung der Produktion von 
Polystyrol urn mehr als das Funffache bis auf 20000 t, wobei die Er- 
zeugung der schlagfesten und temperaturbestandigen Qualitaten, ins- 
besondere fur die Elektrotechnik, bevorzugt sein wird. 

Die Produktion von Polyvinylacetat schafft wertvolles Ausgangs- 
material fur Klebstoffe und Lacke und wird mit einem AusstoB von 
12000 t im Jahre 1965 vervierfacht werden. 

Der AusstoB von Polyamidplasten, vorzugsweise auf der Basis von 
Kaprolaktam, wird auf 5000 t ansteigen und damit nahezu versechs- 
facht. Die Produktion von ungesattigten Polyesterharzen wird 1961 
1000 t betragen und sich bis zum Jahre 1965 verfunffachen; das reicht 
jedoch sicher noch nicht aus, um alle Bedarfswunsche zu befriedigen, 
die bei den vielseitigen wertvollen Eigenschaften dieser Harze sich er- 
geben werden. 

Phenoplastharze werden angesichts der knappen Rohstoffdecke 
auf 30 000 jato, also nicht ganz verdoppelt werden. Aminoplastharze 
werden dagegen von 11 000 auf etwa 47 000 t Produktion ansteigen. Die 
Leuna-Werke werden zu diesem Zweck praktisch die gesamte noch dis- 
ponible Kohlensaure ihrer Synthesegaserzeugung der auf 24 000 t stei- 
genden Produktion von Harnstoff zufuhren und ihre Formaldehyd- 
produktion von 10 000 t auf 32 000 t erweitern. 

Diese enorme Steigerung des Angebotes in den fuhrenden Kunst- 
stoffen bringt allen Zweigen der Industrie und der gesamten Wirtschaft 
aul3erordentliche und zum Teil lang erwartete Moglichkeiten eines um- 
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fassenden Kunststoffeinsatzes mit all den technischen und okonomischen 
Vorteilen, die die Anwendungs- und Verarbeitungseigenschaften der 
Kunststoffc bieten. Das grol3e Angebot an fuhrenden Plastrohstoffen 
wird durch ein ansehnliches Programm der Bereitstellung spezieller 
Plastrohstoffe erganzt, deren Entwicklung entweder abgeschlossen ist 
oder im Laufe der nachsten Jahre zum AbschluB kommen wird. 

J e  nach dem uberschbaren Bedarf und den verfiigbaren Rohstoff- 
ressourcen werden Wofatitharze, Epoxydharze, Polyurethane, Silikone, 
Polymetacrylate in Mengen von einigen Tausend Tonnen iahrlich bis 
herunter zu einigen Hundert Tonnen erzeugt werden. 

Polyformaldehyde, Polykarbonate und Polyfluorcarbone stehen 
noch in der Entwicklung und Anwendungserprobung zuriick, so daB ihre 
Produktion im Chemieprogramm noch nicht vorgesehen werden konnte. 

Entwioklung der Chemiefaserindustrie 
Die Entwicklungsperspektive der Chemiefaserindustrie sieht eine 

umfassende Rekonstruktion der gesamten Viskosefaserindustrie vor, 
die eine grundlegende Verbesserung und Sicherung der Qualitat und der 
Gebrauchswerteigenschaften des gesamten angebotenen Kunstseide- 
und Zellwollsortiments zum Ziel hat. Die derzeitige Pro-Kopf-Pro- 
duktion an Kunstseide von 1 kg erscheint ausreichend. Die Produktion 
an Zellwolle in Hohe von 7 kg pro Kopf der Bevolkerung drangt auf 
Export in groBem Umfang, der durch konstante hohe Qualitat, beste 
Verarbeitbarkeit der Ware und Anpassungsfahigkeit des Sortiments 
gewahrleistet werden muB. Das Problem der Verbesserung der Viskose- 
Cordseide hebt sich mit seiner besonderen Dringlichkeit aus dem ge- 
samten Komplex der Rekonstruktion der Viskosefaser-Industrie heraus. 
Die Notwendigkeit der sorgfaltigen Bearbeitung der Fragen der Qualitat 
des Zellstoffes, des Einflusses der Reinheit der verwandten Chemi- 
kalien, des Studiums und der Beeinflussung des Spinnvorganges und der 
Nachbehandlung des Spinnfadens driingt sich beim Viskosecord durch 
die im westlichen Ausland erreichten groBen Erfolge besonders auf. 

Die groBe Perspektive der Chemiefaserindustrie liegt jedoch in der 
Entwicklung von Fasern auf der Grundlage synthetischer Makromole- 
kule. Die Produktion an solchen synthetischen Fasern wird von rund 
6500 t des Jahres 1958 bis auf 39000 t im Jahre 1965 ansteigen und sich 
damit von 0,38 kg auf 2,2 kg pro Kopf der Bevolkerung, d. h. auf das 
Doppelte der derzeitigen Pro-Kopf-Produktion der USA, erhohen. 

Die Produktion von Dederon-Feinseide wird dabei auf nahezu 
6 000 t ansteigen. Dederon-Cordseide wird eine Vervierfachung auf 
J. prakt. Chem. 4. Reihe, Bd. 10. 6 
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3000 t erfahren und damit besonders dem technischen Sektor dienen 
Die Produktion der Dederon-Stapelfasern wird sich bis 1965 nicht ganz 
verdoppeln. 4 500 t Fasern sollen der Textilindustrie zugefuhrt werden, 
vor allem zur Verbesserung der Gebrauchswerteigenschaften normaler 
Mischgewebe aus Baumwolle und Zellwolle. 

Die Wolcrylon-Produktion der Agfa Filmfabrik Wolfen wird auf 
2 000 t ausgebaut werden. Eine weitere Aufstockung der Polyacryl- 
nitrilfaserproduktion erfolgt im Kunstseidenwerk ,,Friedrich Engels" 
in Premnitz, so da13 im Jahre 1961 die Produktion an PAN-Fasern 
3350 t, im Jahre 1963 6000 t und 1965 10000 jato betragen wird. Die 
PAN-Fasern sollen uberwiegend der Strick- und Wirkwarenindustrie 
zugefuhrt werden. 

Die zweite in der Produktion der DDR vorgesehene wollahnliche 
synthetische Faser Lanon - aus Polyathylenglykolterephthalat - be- 
findet sich im Endstadium der Entwicklung als Stapelfaser, Woll- und 
Baumwoll-Type. Sie wird in jahrlich steigenden Mengen von einigen 
Hundert Tonnen aus Pilotanlagen bis zur Aufnahme der GroBpro- 
duktion im Jahre 1963 produziert werden und - wie bisher - der 
Textilindustrie vor allem fur Einsatz- und Verarbeitungsstudien, ins- 
besondere fur den Kammgarn- und Streichgarnsektor, geliefert. - Die 
Lanonfasergrofiproduktion wird in dem neu zu errichtenden Chemie- 
faserkombinat Guben erfolgen und im Jahre 1963 mit 5000 t aufge- 
nommen, um bis zum Jahre 1965 auf 9000 jato ausgebaut zu werden. 
I n  Guben ist aufierdem eine erste Lanonseiden-Kapazitat fur das Jahr 
1963 mit 500 t vorgesehen, die bereits im Jahre 1965 verdoppelt werden 
soll. - Im gleichen Kombinat werden 3 000 t Dederonseidenproduktion 
untergebracht. 

Die Erzeugung von hochchloriertem PeCe-Pulver wird mit 13 000 jato 
Endkapazitat im Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld eine Stei- 
gerung auf das Neunfache erfahren. 

Das PeCe-Pulver wird vorzugsweise im Inland selbst und in der 
UdSSR auf PeCe-Faser fur technische Zwecke und Antirheumatextilien 
verarbeitet. 

Die Entwicklung und Bewahrung einer Reihe weiterer synthetischer 
Fasern in den befreundeten Landern, insbesoridere der Polyvinylalkohol- 
und der Polyolefinfasern, wird mit Interesse verfolgt . Diese Fasern 
konnten gegebenenfalls in den Jahren nach 1965 mit dem wachsenden 
petrochemischen Potential der Deutschen Demokratischen Republik 
fur die Chemiefaserindustrie zum Absatz im Inland und fur Export aus- 
sichtsreic h werden. 
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Kautschuk-, Gummi- und Kraftfahrzeugreifen-Industrie 
Die Gesamtproduktion von Synthesekautschuk auf der Basis von 

Butadien wird bis 1965 eine Erhohung von 84000 auf 105000 t erfahren, 
womit im wesentlichen die Kapazitatsgrenze der Butadienkautschuk- 
produktion in den Chemischen Werken Buna erreicht und zugleich auch 
eine Grenze seines auf langere Frist gewahrleisteten Absatzes erreicht 
werden durfte. - Die Einstellung und Erhaltung des Buna-Marken- 
programms auf internationaler Wettbewerbsfahigkeit bleibt vorrangiges 
Ziel der Werksforschung und -entiwicklung. 

Als neue Arbeitsrichtung hoher Bedeutung ergibt sich die Prufung 
der Produktionsmoglichkeiten und der anwendungstechnischen Be- 
wahrung des Isopren-Kautschuks. Fur die Chemie der Deutschen Demo- 
kratischen Republik ergibt sich hierbei in starkerem MaBe als anderen 
Orts die Notwendigkeit der Entwicklung einer Synthese fur Isopren, 
deren Kosten mit denen eines Isoprens aus dem Isopentan der Fliissiggas- 
und Benzinfraktionen zu konkurrieren vermogen. 

Andere spezielle Elastoplasfe, wie Silikongummi und Elaste auf 
Basis von organischen Fluorpolymeren und Polyurethanen, werden zur 
Zeit in Versuchsproduktion bereits hergestellt oder in spaterer Zeit in 
einem dem Bedarf angepal3ten Umfang erzeugt werden. 

Die Gummi- und Kraftfahrzeugreifen-Industrie wird ihre Produk- 
tion nahezu verdoppeln und bei der grundlegenden Rekonstruktion ihrer 
Betriebe und ihrer Verfahren und einer umfassenden Modernisierung und 
der Ausgestaltung ihres Fabrikationsprogrammes sehr erhebliche Unter- 
stutzung seitens der chemischen Betriebe erfahren mussen, die ver- 
besserte und neue organische und anorganische Zusatzstoffe fur die 
Gummimischungen sowie Hilfsmittel fur die Vulkanisation, Latex- 
Verarbeitung und andere Zwecke bereitstellen bzw. zum Teil neu ent- 
wickeln mussen. 

Pharmazeutische Industrie 
Die pharmazeutische Industrie hat unter allen Umstanden und zuerst 

eine ausgezeichnete Arzneimittelversorgung der ganzen Bevolkerung zu 
gewahrleisten. Dariiber hinaus wird es ihre Aufgabe sein, sich auf lange 
Sicht eine entwicklungsfahige, international anerkannte industrielle 
Fuhrungsposition auf der Grundlage von Spezialproduktionen zu 
schaffen und dabei das Volumen ihrer Produktion in den nachsten 
7 Jahren verdoppeln zu mussen. 

Es wird die Aufgabe intensiver Forschungs- und Entwicklungs- 
arbeiten sein, aussichtsreiche Ansatzpunkte fur die industrielle Ent- 
wicklung der Pharmazie in der Deutschen Demokratischen Republik 

6* 
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zu schaffen. Aus solcher Position heraus sollte mit voller Aufgeschlossen- 
heit fur die Kooperationsmoglichkeiten mit den befreundeten Landern 
durch entsprechende Verhandlungen zur Spezialisierung und Koordi- 
nierung der Produktion die pharmazeutische Industrie der Deutschen 
Demokratischen Republik zu der internationalen Bedeutung gefuhrt 
werden, die ihr auf Grund des groBen Potentials der chemischen Industrie 
der Deutschen Demokratischen Republik an Grundstoffen und Zwischen- 
produkten und der wissenschaftlichen Qualitat ihrer Chemiker und 
Ingenieure zukommen sollte. - Gewisse Ansatzpunkte fur eine solche 
international abgestimmte begriiBenswerte Entwicklung der pharma- 
zeutischen Industrie der DDR liegen nach der letzten Absprache mit den 
Teilnehmerlandern des Rates fur gegenseitige Wirtschaftshilfe offen- 
sichtlich bereits bei der Entwicklung der Produktion einiger Vitamine, 
einiger Alkaloide sowie bei der Versorgung des Gebietes des Rates fur 
gegenseitige Wirtschaftshilfe mit synthetischem Koffein und chemisch 
reinen Aminosauren vor. Ein gewisser beachtlicher Vorsprung zeichnet 
sich z. B. auch in der Entwicklung der Stcroidchemie ab. 

Andere Produktionsgebietc der organischen Chcmie 
Fur die kiinftige Entwicklung der Industrie der Schadlingsbekamp- 

fungsmittel und Herbicide der Deutschen Demokratischen Republik sind 
grol3e Anstrengungen zu unternehrnen. 

Ganz offensichtlich beginnen die jahrelangen intensiven Bemiihungen 
der wissenschaftlichen Institute und chemischen Betriebe um die Pflege 
der Chemie und der Anwendungstechnik in den verschiedenen Gcbieten 
der Schadlingsbekampfungsmittel und der Herbicide nunmehr in den 
einzelnen Volksdemokratien Erfolge zu zeitigen, die eine schnelle Reali- 
sierung in der Produktion erwarten lassen. Das ist im Interesse der Be- 
friedigung des kunftigen Bedarfes des gessmten Ratsgebietes an Schad- 
lingsbekampfungsmitteln und Herbiciden, der nach Menge und nach der 
Vielseitigkeit der spezifischen Anwendungsforderungen schnell zu- 
nehmen diirfte, sehr zu begriiBen. - Es darf jedoch nicht unerwahnt 
bleiben, daB in der Deutschen Demokratischen Republik das Gebiet der 
Schadlingsbekampfungsmittel und der Herbicide insbesondere auch in 
der Forschung nicht die nachdriickliche Forderung und Unterstiitzung 
seitens der Leitung des Industriezweiges erfahren hat, die ihm im allge- 
meinen und insbesondere auf Grund bcachtlicher Einzelerfolge zukommen, 
wie sie in der Vergangenheit von den wenigen in diesem Gebiet arbei- 
tenden Wissenschaftlern erzielt wurden. - Eine wesentliche Verstarkung 
der Forschungstatigkeit erscheint notwendig und bei dem jetzigen 
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reichlicheren Zuwachs an jungen wissenschaftlichen Kadern auch moglich, 
urn auf lange Frist eigene Ansatzpunkte fur neue aussichtsreiche Wirk- 
stoffe und Mittel zu schaffen, die der Industrie der Schadlingsbekamp- 
fungsmittel der Deutschen Demokratischen Republik die international 
fuhrende Rolle wissenschaftlich und okonomisch sichern, die sie heute 
noch hat. 

Fur das Produktionsgebiet der waschaktiven Substanzen, der syn- 
thetischen Waschmittel und der Textilhilfsmittel sollte durch recht- 
zeitige und mengenmaBig ausreichende Bereitstellung der Ausgangs- 
stoffe, zum Beispiel von Alkylbenzol, Alkylsulfaten, Oxoalkoholen, 
Athylenoxyd usw. die Leistungsfahigkeit des Produktionsgebietes ge- 
sichert und die sich auf lange Frist anbietenden groBen Exportmog- 
lichkeiten - vorzugsweise fur Textilhilfsmittel- voll ausgenutzt werden, 
selbst wenn zu diesem Zweck gewisse Bnderungen noch in der vorliegenden 
Planung der Produktionskapazitaten notwendig wurden. - Das indu- 
strielle Forschungs- und Entwicklungspotential des Produktionsgebietes 
mu8 erweitert werden, um die Entwicklung der Produktion des er- 
forderlichen fortschrittlichen Warensortiments zu beschleunigen und die 
Anregungen und Ergebnisse der fur das Gebiet tatigen wissenschaftlichen 
Institute schneller und wirkungsvoller in die Praxis umzusetzen. 

In  der Filmindustrie wird eine Steigerung der Produktion an Schwarz- 
WeiBfilmen und von Photo- und Kinofilm farbig auf nahezu das Doppelte 
der Produktion des Jahres 1958 erfolgen. Bei der hohen Bedeutung, 
welche der Filmproduktion der chemischen Industrie der Deutscheii 
Demokratischen Republik fur die Versorgung der Teilnehmerlander des 
Rates fur gegenseitige Wirtschaftshilfe und fur den Export in andere 
Lander zukommt, werden alle erforderlichen Mafinahmen getroffen, 
um die vielfachen Rohstoffe, wie Filmunterlagen, Gelatine, Sensibili- 
satoren, Farbkomponenten usw. laufend zu verbessern bzw. neu zu ent- 
wickeln und zu gewahrleisten, daB sie jederzeit und in jeder benotigten 
Menge greifbar sind. 

Die Entwicklung der anorganisch-chemischen Industrie 
Die anorganisch-chemische Industrie wird in erster Linie den er- 

hohten Chemikalienbedarf der wachsenden organischen Chemie und der 
anderen Wirtschaftszweige decken mussen. So wird beispielsweise die 
Produktion von Schwefelsaure auf 1 Million t im Jahre 1965 fast ver- 
doppelt, wobei der Hauptanteil des Zuwachses durch die im Bau befind- 
liche Gipsschwefelsaurefabrik in Coswig mit einer Kapazitat von 300 000 t 
in mehreren Ausbaustufen gebracht werden wird. 



86 Journal fur praktische Chemie. 4. Reihe. Band 10. 1960 

Ein Problem besonderer Dringlichkeit bleibt die Versorgung mit 
Chlor und Chlorwasserstoff. Der unbedingt erforderliche zusatzliche 
Bedarf der nachsten Jahre wird noch durch Ausbau der Chloralkali- 
Elektrolyse-Kapazitat gedeckt werden mussen, trotzdem sich bereits 
Absatzschwierigkeiten fur Atznatron abzuzeichnen beginnen. Der Aus- 
bau der Carbidproduktion bis auf 1,2 Mio t wird unter Ausnutzung des 
Nachtstromangebotes in neuen modernsten Carbidofen in Buna und 
Piesteritz vollzogen. Die Produktion von Ammoniak wird bis auf 
450000 jato gesteigert und damit sowohl der erhohte Bedarf an tech- 
nischen Stickstoffverbindungen als auch eine Versorgung der Land- 
wirtschaft mit 50 kg Stickstoff je Hektar gewahrleistet werden. Im 
Sortiment der Stickstoffdunger wird die Produktion der Nitrat-Dunger 
gesteigert und der zur Zeit noch ubermasig hohe Anteil an Ammon- 
sulfat bis auf etwa 25% verringert werden. - Die Produktion von 
Phosphatdiingern wird sowohl durch Rekonstruktion und Neubau von 
Superphosphatanlagen als auch von Thermo- und Schmelzphosphat- 
betrieben auf das Doppelte erweitert und damit eine Hektarversorgung 
von 50 kg sichergestellt. - Volldunger werden mit der Aufnahme der 
Produktion in Piesteritz vorerst mit 21 000 t Stickstoff-Kapazitat vor- 
handen sein. 

Die Produktion von Tonerde und Aluminiummetall wird nur gering 
erhoht, da die Abdeckung des steigenden Metallbedarfes aus lang- 
fristig gesicherten Importen erfolgen wird. Dagegen wird eine erste 
Magnesiumhutte wieder errichtet und auf der Rohstoffbasis von wasser- 
freiem Magnesiumchlorid aus Kaliendlaugen in Betrieb gehen. 

Eine starke Entwicklung wird die Produktion von Weispigmenten 
(Lithopone, Titandioxyd), der Ferrite und der Rohstoffe fur Halb- 
leiter nehmen. Die Bereitstellung hochreiner Stoffe, insbesondere auch 
von stabilen Isotopen fur wissenschaftliche Zwecke und fur die An- 
wendung in der Praxis, wird von der chemischen Industrie vorbereitet 
und zum Teil auch im Siebenjahrplan realisiert werden mussen. 

Investitionen der chemischen Industrie im Siebenjahrplan 
In der Zeit, von 1952 bis 1958 wurden im Bereich des Ministeriums 

fur Chemische Industrie beziehungsweise der Abteilung Chemie der 
Staatlichen Plankommission rund 2,6 Milliarden DM fur Investitionen 
aufgewendet. Im Ablauf des Siebenjahrplanes werden insgesamt 11 Milli- 
arden DM fur die Erweiterung und Rekonstruktion der bestehenden 
Werke und die Errichtung neuer chemischer Werke und Betriebsanlagen 
ausgegeben werden. 
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Im Interesse einer maximalen Nutzung der bereits in der chemischen 
Industrie investierten Anlagefonds wird die Entwicklung der chemischen 
Industrie noch uberwiegend durch die Rekonstruktion und Erweiterung 
der vorhandenen Betriebsanlagen und Kombinate vollzogen. In den 
neuen GroBbetrieben Schwedt, Guben und Coswig werden nur rund 
1 800 Millionen DM investiert, wahrend beispielsweise die Rekonstruk- 
tion und der Ausbau der Bunawerke und Leunawerke allein fast 2 000 Mil- 
lionen DM in Anspruch nimmt. Erhebliche Aufwendungen in Hohe von 
1000 Millionen DM sind fur die Rekonstruktion und Erhohung der 
wasserwirtschaftlichen und Kraftwerksleistungen zu machen. Nahezu 
500 Millionen DM werden fur bergbauliche MaBnahmen, uberwiegend 
fur die eigenen Braunkohletagebaubetriebe, aufzuwenden sein. 

Arbeitsproduktivitit und Verfahrenstechnik 
Der Bruttoproduktionswert des Industriezweiges Chemie ist in dem 

Zeitraum des Siebenjahrplanes auf 18,l Milliarden DM xu verdoppeln. 
Der Bruttoproduktionswert der von der Abteilung Chemie der Staat- 
lichen Plankommission und iiber die VVB zentralgeleiteten Betriebe 
wird sich auf 15,7 Milliarden DM, d. h. auf 206,3% erhohen. 

Die Zahl der Gesamtbeschaftigten nimmt dabei im Industriezweig 
nur um 7200, davon 4900 Produktionsarbeiter, d. h. um 2,7% zu. Durch 
innere Umsetzung im Industriezweig werden die zentralgeleiteten Be- 
triebe eine Erhohung der Zahl ihrer Gesamtbeschaftigten um 13 100, 
davon 10 700 Produktionsarbeiter, erfahren. Aus diesen Zugangen 
werden im wesentlichen die Belegschaften der neuen GroBbetriebe 
Schwedt, Guben und Coswig zu bilden sein. 

Die Arbeitsproduktivitat ist mithin im Verlauf des Siebenjahrplanes 
im Industriezweig um fast 100% zu steigern. Bezogen auf die Gesamt- 
beschaftigten werden 67 500 DM Bruttoproduktionswert je Kopf, be- 
zogen auf die Produktionsarbeiter rund 98 000 DM zu erarbeiten sein. 
In den zentralgeleiteten Betrieben wird die Arbeitsproduktivitat auf 
100 000 DM je Produktionsarbeiter zu erhohen sein. 

Eine solche Entwicklung der Arbeitsproduktivitat kann nur durch eine 
umfassende Rationalisierung der Betriebsorganisation und eine grund- 
legende Rekonstruktion der Betriebe erreicht werden. Sie verlangt die 
Einfuhrung fortschrittlichster technologischer, insbesondere kontinuier- 
licher Verfahren, maximale Mechanisierung der Guterbewegung, weit- 
gehende Automatisierung des MeBwesens und der analytischen Betriebs- 
kontrolle sowie eine weitgehende automatisierte Regelung und Pro- 
grammsteuerung der Be”riebsab1aufe. DaB eine derart hohe Arbeits- 
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produktivitat der Chemiebetriebe erreichbar ist, beweist der Leistungs- 
stand der chemischen Industrie der Vereinigten Staaten von Amerika. 

Es sind fur die Erreichung dieses Zieles in den grol3en Kombinaten 
der chemischen Industrie und in den chemischen Instituten der Hoch- 
schulen und Akademien solide und ausbaufahige Grundlagen und Me- 
thoden fur eine verstarkte meI3- und regeltechnische Durchdringung der 
chemischen Produktionstechnik erarbeitet worden. Um die volle Aus- 
wirkung der von der Chemie bereits geschaffenen und absehbaren Mog- 
lichkeiten der verfahrenstechnischen Fortschritte im Interesse der er- 
forderlichen Steigerung der Arbeitsproduktivitat zu sichern, mul3 in den 
Betrieben und Instituten des Chemieanlagenbaus der Maschinenbau- 
industrie der Deutschen Demokratischen Republik in der gleichen ge- 
danklichen Konzeption und mit dem gleichen Willen zur technischen 
Gestaltung gearbeitet und gehandelt werden. Das gilt insbesonderc 
hinsichtlich der Angleichung der quantitativen und qualitativen Leistung 
des Bereiches der Betriebs-, Me&, Regelungs- und Steuerungstechnik des 
Maschinenbaus an die Erfordernisse der modernen chemischen Ver- 
fahrenstechnik und an die vorliegenden Ergebnisse der Forschungs- 
institute der Chemie und der Forschungs- und Entwicklungsstellen sowie 
der mechanischen Werkstatten der chemischen Industrie. 

Die im Siebenjahrplan vorgesehene Steigerung der Arbeitsproduk- 
tivitat durch Schaffung und unmittelbare Nutzung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und technischer Fortschritte entspricht dem natiirlichen 
Entwicklungsprinzip der Chemie. - Die Intensitat und das Tempo der 
Forschung und Entwicklung in der chemischen Industrie haben in den 
vergangenen Jahren neben anderen Grunden vor allem durch die Knapp- 
heit an naturwissenschaftliclien und ingenieurtechnischen Kadern ge- 
litten. 1955 beschaftigte die gesamte chemische Industrie rund 1300 
Naturwissenschaftler und Maschinenbauer mit Hochschulausbildung. 
Ileute sind es mehr als 2600 und bis zum Jahre 1965 werden weitere 
9 300 Hochschulkader neben 8 000 Fachschulkadern der chemischen 
Industrie zugefuhrt werden. Unter den’ Neuzugangen von den Hoch- 
schulen werden 4 000 Naturwissenschaftler (Chemiker, Physiker, Biologen, 
Pharmazeuten usw.), 4 000 Verfahrensingenieure, Maschinenbauer, Elek- 
troingenieure usw. sowie 1 300 Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, 
Padagogen und Angehorige anderer akademischer Disziplinen ver- 
treten sein. 

Journal fur praktische Chemie. 4. Reihe. Band 10. 1960 

Eine besondere Garantie fur die Realitat der Perspektiven der Chemie 
und der chemischen Industrie in der Deutschen Demokratischen Re- 
publik liegt in dem Umstand, daI3 das Chemieprogramm des Sieben- 
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jahrplanes der Deutschen Demokratischen Republik ein organischer 
Bestandteil der gemeinsamen Konzeption der Teilnehmerlander des 
Rates fur gegenseitige Wirtschaftshilfe uber die Entwicklung der che- 
mischen Industrie in den nachsten 7 Jahren darstellt. Diese Konzeption 
ist von der Standigen Kommission fur die wirtschaftliche und wissen- 
schaftlich-technische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der chemischen 
Industrie, unter dem Vorsitz von Prof. Dr. WINKLER, dem Leiter der 
Abteilung Chemie der Staatlichen Plankommission, erarbeitet und von 
der X. Tagung des Rates fur gegenseitige Wirtschaftshilfe bestatigt 
worden. Diese Konzeption umfaBt die riesigen Entwicklungsvorhaben 
der UdSSR ebenso wie die Entwicklungsvorstellungen der mitteleuro- 
paischen Volksdemokratien. Sie koordiniert die Vorhaben der einzelnen 
Teilnehrnerlander zu einer wissenschaftlich-technischen und okono- 
mischen Gesamtvorstellung der Entwicklung der chemischen Industrie 
im Gebiet des Rates und ebnet durch Vereinbarungen uber die Speziali- 
sierung und Kooperation in der Produktion und durch die Organisation 
gegenseitiger materieller und ideeller Hilfeleistungen die Wege fur einen 
schnellen wissenschaftlichen, technischen und okonomischen Fortschritt 
der chemischen Industrie im Gesamtbereich. 

Die Realitat dieser Konzeption wird beispielhaft durch die Bereit- 
schaft der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bewiesen, der 
Deutschen Demokratischen Republik, den Volksrepubliken Polen, Un- 
garn und der tschechoslowakischen Republik Erdol in solchen aus- 
reichenden Mengen zuzufuhren, daJ3 diese Lander in die Lage versetzt 
werden, ihre chemische Industrie auf die unvergleichlich gunstigere Roh- 
stoffgrundlage der Petrolchemie umzustellen. 

Dieses Angebot schafft in jedem TeiInehmerland und damit im ge- 
samten Ratsgebiet die gleiche Basis fur die notwendige grol3zugige Ent- 
wicklung der chemischen Industrie im Interesse der Beschleunigung des 
technischen Fortschritts und der schnelleren Entfaltung der okonomischen 
Kraft der gesamten Wirtschaft. 

Das groBzugige Angebot der UdSSR ist zugleich eiii uberzeugendes 
Beispiel fur die Schlagkraft des sozialistischen Internationalismus und 
der gegenseitigen Hilfe im Kampf urn den gemeinsamen Sieg des Sozialis- 
mus und die Erhaltung des Friedens; 

Berlin, Staatliche Plankommission; 

Bei der Redaktion eingegangen am 5. November 1959. 


