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V orwort zur ersten Anflage. 

Haufige Anfragen bei der Redaktion des "Seifenfabrikant" nach 
einem brauchbaren Werke iiber Seifenfabrikation und die Tatsache, 
daB ein solches nicht vorhanden war, veranlaBten mich bereits vor 
einigen Jahren, in Gemeinschaft mit einigen Mitarbeitern am "Seifen
fabrlkant" den Plan zu. einem "Handbuch der Seifenfabrikation" zu 
entwerfen, dessen Ausfiihrung sich leider, da ich durch meine Berufs
tatigkeit zu sehr in Anspruch genommen war, bis zum Sommer des 
vorigen Jahresverzogert hat. 

Da es die auBerordentliche Mannigfaltigkeit der Produkte, welche 
die heutige deutsche Seifenindustrie erzeugt, dem einzelnen Seifensieder 
fast unmoglich macht, in allen Seifensorten Erfahrungen zu sammeln, 
s'o Behlen es mir zweckmaBig, eine Teilung der Arbeit in der Weise 
eintreten zu lassen, daB die verschledenen Seifen nicht von einem, 
sondem von mehreren Seifensiedem bearbeitet wiirden, und zwar jede 
Sorte stets von einem besonders darin erfahrenen Praktiker, wahrend 
ich selbst die Bearbeitung des chemischen Teils und der Rohstoffe 
iibemommen habe. 

Die Seifensiederei ist ein Gewerbe, dessen Prozesse vollstandig 
auf chemischer Grundlage beruhen, und doch Behan wir, daB viele 
tiichtige Praktiker aller chemischen Kenntnisse bar sind, wahrend sich 
freilich die "Oberzeugung von ihrer Notwendigkeit in den Seifensieder
kreisen immer mehr' Bahn bricht und sich auch heute schon viele 
Seifensieder mit tiichtigen chemischen Kenntnissen finden. Unter diesen 
Umstanden drangt sich die Frage auf: wie weit ist die Chemie bei 
Abfassung des Buches zu beriicksichtigen ~ - Es ist mehrfach der 
Wunsch geauBert worden, daB dem Buche als Einleitung eine voll
standige "Chemie fiir· Seifensieder" gegeben wiirde. Dies Behlen mir 
zu weit zu gehen, da es den Umfang des Buches zu sehr vergroBert 
und es infolgedessen zu sehr verteuert haben wiirde; wohl aber Behlen 
es mir geboten, einesteils die Untersuchungsmethoden der Alkalien so 
elementar zu behandeln, daB sie auch von dem Nichtchemiker aus
gefiihrt werden konnen, andemteils aber eine vollstandige Chemie der 
Fette, soweit sie rur die Technik von Bedeutung ist, zu bringen, um 
so dem mit chemischen Kenntnissen ausgeriisteten Seifensieder ein 
besseres Verstandnis der in seinem Gewerbe vorkommenden chemischen 
Prozesse zu ermoglichen und. ihn mit allen brauchbaren Methoden, 
welche zur Untersuchung der Fette und Ole dienen, vertraut' zu 
machen. 
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Eine andere Frage war, ob die "Fiillungen" mit zu beriicksich
tigen waren. Ich bin kein Freund davon und kann einen groBen 
Teil derselben nicht anders als Falschungen bezeichnen; trotzdem hielt 
ich es fiir geboten, sie mit zu behandeln, da sie leider so verbreitet 
sind, daB man, ohne auf sie Riicksicht zu nehmen, gar nicht ein den 
heutigen VerhaItnissen entsprechendes Seifenbuch zu schreiben im
stande ist. 

Die Toiletteseifen sind nur kurz behandelt, da ich beabsichtige, 
sie zusammen mit den Parfiimerien in einem besonderen Werke her
auszugeben. 

Einer Entschuldigung bedarf eine Inkonsequenz: im chemischen 
Teil und bei den Rohstofien sind die Temperaturen nach Graden 
Celsius angegeben, im praktischen Teil dagegen nach Graden Reaumur; 
ich glaubte letztere nicht andern zu diirfen, da sie heute noch bei 
allen deutschen Seifensiedern gebrauchlich sind. 

Indem ich noch meinen Mitarbeitern und iiberhaupt allen denen, 
welche mich bei Ab£assung des Werkes mit Rat und Tat unterstiitzt 
haben, sowie auch der Verlagsbuchhandlung fiir die gediegene Aus
stattung meinen verbindlichsten Dank ausspreche, schlieBe ich mit dem 
Wunsche, daB sich das Buch fiir recht viele niitzlich erweisen moge. 

Berlin, imNovember 1886. 
Deite. 

V orwort zur vierten Auflage. 

Die Herausgabe der vierten Auflage des Deiteschen Handbuches 
fant in eine Zeit, zu welcher es schwer ist, das zukiinftige Werden der 
Seifenindustrie in irgendeiner Weise vorauszusehen. Infolge der durch 
den gegenwartigen Krieg gegebenen Verhaltnisse ist ihre Lage eine so 
beengte geworden, daB zur Zeit die Moglichkeit selbstandigen Ent
schlieBens vOllig ausgeschaltet ist. l>ie bestehenden Gesetze und Ver
ordnungen verbieten namlich nicht nur die freie Verarbeitung aner Roh
materialien, auch eine fortschrittliche Entwickelung der Industrie, die 
hauptsachlich in dem Streben des einzelnen nach besonderen Leistungen 
begriindet liegt, ist infolge der bitteren Notwendigkeit einer Zwangs
syndizierung gehemmt und gehindert. Nicht einmal der Erfinder, der 
sich beispielsweise auf rein wissenschaftlicher Grundlage bemiihen wollte, 
fettsaures Alkali aus nicht beschlagnahmten Rohprodukten oder Salze 
anderer organischer Sauren mit seifenahnlichen Eigenschaften syn
thetisch herzustellen, besitzt die praktische Moglichkeit, den ihm durch 
das Patentgesetz zugestandenen Nutzen aus seiner Erfindung zu ziehen, 
da als Saifen nicht mehr nur die Alkalisalze der hoheren Fettsauren, 
sondern schlechthin aIle Waschmittel verstanden werden, welche 01-
sauren, Fettsauren, Harzsauren oder deren Salze oder andere organische 
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sauren enthalten, die selbst oder in der Form ihrer Salze eine Wasch
oder Reinigungswirkung ausiiben, und da das alleinige Recht zur Her
steUung und zum Vertrieb all dieser Produkte durch Bundesra.tsbeschluB 
allein dem Syndikate zusteht. 

DaB die Anzahl der zur Zeit fabrizierten Erzeugnisse infolge der 
bestehenden Fettknappheit und dieser oben kurz angedeuteten Ver
haltnisse halber auBerordentlich gering ist, diirfte nahezu selbstver
standlich sein. Sie beschranken sich, von den sogenannten fettlosen 
Waschmitteln aus Ton u. dgl. abgesehen, im wesentlichen auf die seit 
dem Jrriihjahr 1916 vom KriegsausschuB fiir Fette und Ole vorgeschrie
benen Fabrikate, die K.A. Seifen zur Korperfiege und das K.A. Seifen
pulver zur Waschereinigung, zwei Produkte, die nur zu 20 bzw. 5 % 
aus wirklicher Seife bestehe'n. 

In der bestimmten Voraussetzung aber, daB die gegenwartige Lage 
der Seifenindustrie eine mit Kriegsende voriibergehende sein diirfte, 
glaubt der Herausgeber richtig zu handeln, wenn die kriegsgemaBe Aus
gestaltung der Seifenfabrikation in der vorliegenden Neuaufla.ge nur mit 
kurzen Worten gestreift, dafiir aber an geeigneter Stelle immer wieder 
darauf hingewiesen wird, in welcher Weise eine Weiterentwickelung nach 
Beendigung des Krieges und nach Aufhebung des Zwangssyndikates 
erwartet werden darf. 

Die Art und die Einteilung des Stoffes konnte daher im groBen 
und ganzen wie in der Vorauflage beibehalten werden. 

Auch das Prinzip der Arbeitsteilung des Erstherausgebers ist vOllig 
gewahrt geblieben, indem na.ch dem.Vorschlage des Verlages der prak
tische Teil des Buches "die spezielle Technologie der Seifen" wieder 
von einem auf diesem Gebiete besonders erfahrenen Fachmanne, dem 
Herrn Otto Spangenberg in Chemnitz, bearbeitet wurde. 

Der chemisch-technische Teil des Handbuches hat teilweise nicht 
unerhebliche Kiirzungen erfahren. Das Bestehen einer umfangreichen 
Spezialliteratur gestattet es, beispielsweise auf eine elementare Behand· 
lung der Untersuchungsmethoden der Alkalikarbonate und A.t~alkalien 
zu verzichten. Auch die Besprechung der iibrigen analytischen Me
thoden ist hier und da knapper als in den Vorauflagen behandelt 
worden, da diesbeziiglich, wie gesagt, auf die vorhandenen Lehrbiicher 
und Spezialarbeiten verwj.esen werden muB und diese Kenntnisse dem
zufolge als bekannt vorausgesetzt werden kOnnen. 

Ebenso ist der praktische Teil des Buches in gewissem Umfange 
gekiirzt worden, da die wiederholte Schilderung der gleichen Arbeits
weise bei einander ahnlichen Fabrikaten entiallen konnte. 

Neu hinzugekommen ist datiir aber ein Kapitel iiber die Kalku
lation der Seifenfabrikation .und ausfiihrlich beriicksichtigt sind, was 
wohl selbstverstandlich sain diirfte, alle N euerungen, die die Seifen
industrie Bowohl in chemischer (Fettspaltungsmethoden, Alkalischnielze 
ungesattigter Fettsauren, Verarbeitung der Abfallfette usw.) wie ma8chi
neller Richtung seit Herausgabe der Vorauflage erfahren hat. 

Eine angenehme Pilicht ist es mir, Herm Dr. Otto Schenck 
(Dessau), der mir beim Lesen der Korrekturbogen behilflich gewesen 

l'Ichrauth, Handbuch der Seirenrabrikation. 5. AuO. 
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ist und die Register hergestellt hat, fUr seine liebenswiirdige Unter
stiitzung auch an dieser Stelle meinen warmsten Dank abzustatten. 

Moge die neue Auflage dieselbe giinstige Aufnahme finden, dereD. 
sich die friiheren erfreuen durften. 

Berlin, im September 1917. 
Dr. Schrauth. 

Vorwort znr fiinften Anflage. 

Die Herausgabe der fUnften Auflage des vorliegenden Handbuches 
bringt die Gelegenheit, auch die bisher in einem besonderen Bande er
orterte Darstellung der Feinseifen, medikamentosen Seifen und Speziali
taten dem in dem bisherigen ersten Bande behandelten Stoff harmonisch 
einzugliedern und somit zusammenhangend aus einem einheitlichen Ge
sichtspunkte heraus eine Gesamtdarstellung der fiir die Seifenfabrikation 
heute iiberhaupt in Betracht kommenden Verfahren zu geben. 

Es ist dies von besonderer Bedeutung, weil anscheinend die Zeit 
des Zwangssyndikates ihrem Ende entgegengeht und damit wieder die 
freie Verarbeitung der zur Verfiigung stehenden Rohstoffe und trotz 
des ungiinstigen Kriegsausganges eine fortschrittliche Entwickelung der 
Industrie ermoglicht wird. Wie schon in der Vorauflage, ist deshalb 
immer wieder an geeigneter Stelle darauf hingewiesen, in welcher Weise 
eine Weiterentwickelung erwartet werden darf, und, wenn dem Umfang 
des Buches entsprechend vielfach auch nur in kurzen Augenblicks
bildern, der Weg gezeigt, der eine wenigstens teilweise LoslOsung von 
fremdlandischen Rohstoffen ermoglichen kann. Insonderheit ist des
halb auch die Darstellung synthetischer Fettsauren und Seifen neu in 
das Buch aufgenommen und der FetthartungsprozeB eingehender be
handelt worden. 

DaB daneben wieder die gesamte, in Betracht kommende Patent
literatur und aHe N euerungen beriicksichtigt sind, die die Seifenindustrie 
seit Herausgabe der V orauflage erfahren hat, darf als selbstverstand
lich gelten. N eu eingeschaltet sind zwei besondere Kapitel, die die 
maschinellen Hilfsmittel der Seifenpulverfabrikation und die zur Auf
arbeitung der Unterlaugen und Glyzerinwasser erforderliche Apparatur 
behandeln. Die Fabrikationsvorschriften sind fiir samtliche Produkte 
einheitlich fUr jeweils 1000 kg Fertigfabrikat gegeben, da sich kleinere 
oder groBere Ansatze hieraus leicht errechnen lassen. 

Eine vollige Umarbeitung hat der die medikamentosen Seifen be
handelnde Abschnitt erfahren, da die Herstellung wertvoller Produkte 
dieser Art nur auf Grund einer genauen Kenntnis der zwisehen dem 
Seifenkorper selbst und den in Betracht kommenden Medikamenten 
moglichen Wechselbeziehungen erfolgen kann und da es hierzu not
wendig ist, auch die Eigenschaften der zu verarbeitenden Arzneistoffe 
kennen zu lernen. 
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In einem Anhang sind schlieBlich die fiir die Seifenfabrikation er
forderlichen Hilfstabellen und, um einem vielfach geauBerten Wunsch 
entgegenzukommen, die deutschen Reichspatente vereinigt, welche die 
Herstellung von Seifen betreffen. Neben Patentnummer, Patentinhaber, 
Titel und Patentanspruch enthalt die letztgenannte Zusammenstellung 
auch einen Hinweis, aus dem Bestand und Dauer des jeweiligen Roohts
schutzes leicht ersichtlich ist. 

Eine angenehme P1licht ist es mir schlieBlich, den Herren Dr. Otto 
Schenck (Dessau) und Robert Krings (Rodleben bei Dessau),sowie 
allen, die mich bei Herausgabe des Buches unterstiitzt haben, fiir ihre 
eifrige Mitarbeit zu danken.· De·r erstgenannte hat wieder wie schon 
bei der Vorauflage die Korrekturbogen gelesen und die Register her
gestellt, wahrend der zweite namentlich bei Bearbeitung des prak
tischen Teils durch manchen wertvollen Rat zu dem guten Gelingen 
des Ganzen beigetragen hat. Ein aufrichtiger Dank gebiihrt auch dem 
Verlage fiir die ausgezeichnete Sorgfalt; welche er dieser Ausgabe ga
widmet hat. 

Mage eine giinstige Aufnahme des Buches die fiir sein Werden 
aufgewandte Miihe lohnen. 

Berlin, im November 1920. 
Dr. Schrautb. 
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Geschichte der Seifenfabrikation. 
Forscht man nach dem Ursprung der Seifenfabrikation, so findet 

man, daB bei den Schriftstellern, die vor unserer Zeitrechnung gelebt 
haben, nirgend eines Reinigungsmittels gedacht ist, das unserer Seife 
entsprache. Man findet zwar haufig die Angabe, daB,schon den Autoren 
des alten Testaments die Seife bekannt gewesen sei; es ist dies jedoch 
ein Irrtum, der durch die Luthersche -obersetzung hervorgerufen ist. 
Die Worte, welche Luther mit "Seife" iibersetzt, bedeuten lediglich 
mineralisches oder vegetabilisches Laugensalz. 

Zu Homers Zeiten scheint die Reinigung der Wasche nur dadurch 
bewirkt zu sein, daB sie im Wasser ohne irgendwelchen Zusatz gerieben 
oder gestampft wurde. Wenigstens beschaftigt Homer die Nausikaa. 
und ihre Begleiterinnen in dieser Weise, als sie von Odysseus iiber
rascht werden. 

Spater dienten vielfach sowohl Pflanzen mit seifenartigen Saften 
wie auch Holzasche und natiirliche Soda zum Waschen, auch wuBte 
schon Paulus von Agina (1. Jahrhundert n. Ohr.), daB das Laugensa.lz 
durch Kalk verstarkt werden kann; das gewohnlichste Waschmittel aber 
war im Altertum der gefaulte Urin, der auf Grund seines Gehaltes an 
Ammoniumkarbonat schwach alkalische Eigenschaften besitzt. In Rom 
standen deshalb die Fullonen, denen das Geschaft des Waschens oblag, 
eigentlich in recht schlechtem Geruch und waren mit ihren Werkstatten 
in entlegene StraBen oder vor die Stadt verwiesen; sie hatten aber das 
Recht, an den StraBenecken groBe GefaBe aufzustellen, in denen sie die 
Beitrage der VOriibergehenden einsammelten 1). 

Der alteste Schriftsteller, welcher die Seife erwahnt, ist Plinius 2). 

Er erzahlt im 18. Buch seiner Historia naturalis, wo er von Haarfarbe
mitteln spricht, daB die Seife von den Galliern zum Rotfarben der Haare 
erfunden sei, daB sie aus Holzasche 'und Ziegentalg hergestellt werde, 
und zwar in zweierlei Art, fest und fliissig; sie sei bei den Germanen in 
beiderlei Gestalt gebrauchlich und wiirde mehr von den Mannern als 
den Frauen angewandt. Die Seife scheint also damals als eine Art 
Farbepomade benutzt zu sein; ob sie auch zu andern Zwecken gedient 
hat, geht aus den Angaben des Plinius nicht hervor. 

1) Vgl. F. M. Feldhaus, TIber Sapo, Lauge und Seife unserer Altvorderen. 
Chern. Ztg. 1908,S!!!, .~37. 

2) Plinius der Altere; er fand seinen Tod beim Ausbruch desVesu'lfs, 
79 n. Chr. 

Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation, 5. Auf\, 1 



2 Geschichte der Seifenfabrikation. 

Aus der angezogenen Stelle schliellt man aber gewohnlich, daB die 
Gallier oder auch die Gallier und Germanen die Erfinder der Seife ge
wesen sind. Ed. M 0 rid e 1) bestreitet die Rich tigkeit dieses Schlusses. 
Er meint, Plinius habe sagen wollen, daB nur die Verwendung der 
Seife als Haarfarbemittel eine Erfindung der Gallier sei, und glaubt. 
daB die PhOnizier, dieses hoch entwickelte Industrievolk des Altertums, 
die eigentlichen Erfinder der Seife gewesen waren, die ihre Kunst nach 
Gallien mitgebracht hatten, als sie sich 600 Jahre v. Chr. an den Mun
dungen der Rhone niederlieBen 2). 

Die ersten Seifen durfen wir uns jedenfalls nicht als KunstpTodukre 
nach Art der heutigen vorstellen. Anfanglich hat man wahrscheinlich 
nur 01 und Asche gemischt und solche Mischungen als Salben bei Haut· 
ausschlagen und ahnlichen Leiden verwandt. Durch Zufall wird man 
spater gefunden haben, daB man eine viel kraftiger wirkende Salbe 
erhielt, wenn man die Asche zuvor mit Wasser und gebranntem Kalk 
und hierauf erst mit Fett oder 01 vermischte. Allmahlich wird man 
dann wohl zu Produkten gekommen sein, wie sie ahnIich heute noch 
in Algier verwendet werden und uber die Leon Droux 3) in folgender 
Weise berichtet: ,,1m Innern von Algier bringen die sehr industriellen 
Kabylen a'a£ die Markte eine Masse, die zwei ganz verschiedenen Zwecken 
dient, als Heilmittel und zum hauslichen Gebrauch. Es ist dies eine 
schwach gelblich ge£arbte, etwas transparente Seife von galiertarliger 
Konsistenz, die fast auf kaltem Wege hergestellt wird und nur einen 
geringen Wassergehalt besitzt. Sie wird aus Olivenol und Lauge be· 
reitet, die man erhiilt, indem man Wasser durch ein Gemenge von Holz
asche und gebranntem Kalk hindurchgehen liillt. Die Araber benutzen 
die so gewonnene Seife vielfach als Salbe gegen Hautaffektionen, sowie 
fUr hauslichen Gebra.uch und zum Waschen der Wolle, welche sie zu 
Geweben verarbeiten." 

Als ReinigungRmittel wird die Seife zuerst von den Schriftstellern 
des 2. Jahrhunderts n. Chr. erwahnt. Der beriihmte Arzt Galenus 
gedenkt ihrer in seiner Schrift "de simplicibus medicaminibus" sowohl 
als Mittel zur Reinigung wie als Medikament; er hebt zugleich hervor, 
die deutsche Scife sei die beste und nach ihr. die gallische. 

Ober die allmahIiche Weiterentwicklung der Seifenindustrie ist nUT 
wenig bekannt. Marseille soll schon im 9. Jahrhundert einen bedeuten
den Handel mit Seife gehabt haben. 1m 15. Jahrhundert war Venedig 
der Hauptplatz fur diesen Artikel, muBte aber seine Stellung im 17. J ahr
hundert an Savona, Genua und Marseille abtreten. Auch in England 
scheint zu Anfang des gleichen Jahrhunderts die Seifenfabrikation 
schon bedeutend gewesen zu sein. Jedenfalls wurde schon 1622 einer 
englischen Seifensiederkompagnie das Monopol zur Bereitung von Seifen 
erteilt; sie zahlte jiihrlich fur 3000 Tons Seife 20000 ;£ Steuer. Infolge 
dieses Patentes kam es jedoch zu Streitigkeiten, da sich ein groBer Teil 
der vorhandenen 20 Seifensieder der Gesellschaft nicht angeschlossen 

1) Les corps gras industr. lIS, 261. 
2) Vgl. Marazza, Industria Saponiera, Mailand 1907, S.l58. 
3) Les produits chimiques. Parls 1878, S. 186. 
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hatte und ihre Rechte nicht anerkennen wollte. Es wul'de deshalb auf 
Befehl des Konigs vel'ordnet, daB keine Seife verkauft werden diirfte, 
die nicht durch die Gesellschaft gepriift ware. 1m J &bre 1633 wurden 
16 Seifensieder wegen Nichtachtung dieses Verbots und des Patents 
VOl' die Sternkainmer geladen. Die Angeklagten wurden zu Geldstrafen 
von 500 bis 1500 ~ verurteilt und sollten auBerdcm so lange im Ge. 
fangnis bleiben. als es Sr. Majestat gefalIen wiirde. Diesel' BeschluB 
wurde ausgefiihrt, und zwei del' Bestraften starben im Gefangnis, wah· 
rend die anderen 40 Wochen darin bUeben. 1m AnschluB hieran er
folgten einige Verordnungen, die den Patenttragem das alleinige Recht 
zur Fabrikation von 'Seife gewahrleisteten und die Preise fiir letztere 
festsetzten. Als sich die Patenttrager 1635 erboten, fiir die Tonne 
Seife noch 2 ~ Steuer mehr zu bezahlen, wurden ihre Rechte sogar 
erweitert und wieder einige Seifensieder, welche dent zuwiderhandelten, 
eingekerkert. 1637 wlirden endlich den Patenttragem das Patent fiir 
4:0 000 ~ und die Fabrikgebaude fiir 3000 ~ abgekauft, die vorhande
nen Materialien muBten die Londoner Seifenllieder mit 20 000 ~ be· 
zahlen, wofiir sie dann abel' das Recht erhielten, ihr Gewerbe wieder 
fortzusetzen. 

In Frankreich bliihte im 17. Jahrhundert ebenfalls das Monopol
unwesen. 1666 wandte sich Pierre Rigat, ain Lyoner Kaufmann, 
an den Konig und machte sich anheischig, Seife zu fabrizieren, ohne 
irgend Materialien dafiir aus dem Auslande zu beziehen, und zwar in 
so groBer Menge, daB sie fiir ganz Frankreich ausreiehe. Louis XIV. 
nahm seinen Vorschlag an und gab ihm ein Privileg auf 20 J &hre, daB 
er allein Fabriken fiir weiBe, mannorierte und alIe sonstigen Sorten 
Seife und an alIen Orten des Landes, welche ibm paBten, errlchten 
durfte. Nul' die damals vorhandenen sechs oder sieben Fabriken sollten 
beBtehen bleiben, sofem ihre Siedckessel nieht vermehrt und we Fa
brikate zu einem festgesetzten Preise an Rigat geliefert wiirden, del' 
sie dann mitverkaufen sollte. Das Patent brachte jedoch zu viel Un
zutraglichkeiten mit sieh unc;l wurde bereits 1669 wieder aufgehoben. 

Vielfache Klagen iiber Verfalsehungen del' Seife veranlaBten die 
franzosische Regierung dann abel' im Jahre 1688, bestimmte VOl'· 
sehriften fUr die Seifenfabrikation zu erlassen. Man verordnete, daB 
die Seifenfabrikanten, weIche Sorten Seife sie aueh fabrizierten, in jedem 
Jahre wahrend del' Monate Juni, Juli und August die Fabrikation ein· 
zustellen hatten, daB die neuen Ole nieht VOl' dem 1. Mai eines jeden 
Jahres fiir die Seifenfabrikation verwandt werden sollten, und daB 
endlieh auBer Barilla, Soda, Asehl} und Olivenol kaine andem Fette 
und sonstigen Materialien verarbeitet werden diirften. Infolge vieI· 
facher Klagen und Rekla.mationen wurden abel' diese Verordnungen 
1754 zum Teil wieder a.ufgehoben und schlieBlich raumte die Revo· 
lution 1789 ganzlich mit ibnen auf. . 

'Ober die deutBche Seifenfabrikation in den friiheren Jahrhunderten 
ist wenig bekannt. Sie war Kleingewerbe und wurde in ihrer Ent· 
wicklung durch die allgemein gebrauehliehe Seifenerzeugung im Haus· 
halt wesentlieh behindert. Bedeutung hat sie erst erlangt. als sich nach 

1· 
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Einfiihrung der kiinstlichen Soda und der tropischen Pflanzenfette, 
sowie durch die Erkenntnis des chemischen Charakters der Fettkorper 
Entwicklungsmoglichkeiten ergaben, die auch heute noch keineswegs 
erschOpft sind. 

1m allgemeinen pflegt man den Zeitpunkt der Untersuchungen 
Chevreuls iiber die Fette!), die das Wesen des Verseifungsprozesses 
klarlegten, als den Beginn fUr die moderne Periode der Seifenindustrie 
zu bezeichnen. Die bedeutende Ausdehnung, zu welcher sie heute in 
allen Kulturlandern gelangt ist, ist in erster Linie j edoch der sogenannten 
Leblancsoda zu verdanken, deren industrielle Verwendung zeitlich etwa 
mit den Untersuchungen Chevreuls zusammenfallt. 

Die franzosische Akademie der 'Wissenschaften hatte namlich 1775 
fiir die Losung der Frage, welches die beste Methode der Umwandlung 
des Kochsalzes in Soda sei, einen Preis von 2400, Livres ausgeschrieben. 
Angeregt durch diese Preisfrage hatte sich neben anderen auch Nicolas 
Leblanc mit dem gegebenen Problem beschaftigt und war 1787 auf 
den richtigen Weg gekommen. 1m Jahre 1790 assoziierte er sich mit 
dem Herzog von Orleans, Henri Shee, dem Schatzmeister des Herzogs, 
und Dize, Assistenten der Chemie am College de France, zur Aus
beutung seines Verfahrens. Bei St. Denis wurde eine Fabrik errichtet, 
die aber schon nach kurzer Zeit zugleich mit den Giitern des Herzog 
mit Beschlag belegt wurde. Leblanc hatte zwar am 25. September 1791 
ein Patent auf sein Verfahren genommen, aber auf den Aufruf des 
Wohlfahrtsausschusses hin, demzufolge jedes Geheimnis zum Besten 
des Vaterlandes geopfert werden sollte, die Veroffentlichung seines 
Verfahrens gestattet, das nunmehr von jedermann frei benutzt werden 
konnte. Leblanc war rniniert; im Kampfe mit dem Elend, ermiidet 
durch lange und vergebliche Versuche, Recht zu erhalten, abgewiesen 
und nicht imstande, von seiner Familie die Not fern zu halten, fiel er 
in Schwermut und totete sich selbst (1806). 

Mit Leblancs Tode ging indessen sein Verfahren nicht verloren. 
Schon in seinem Todesjahre entstand eine Sodafabrik von Payen in 
Paris, eine andere von Carny in Dieuze, und in demselbenJahre wurden 
von der Spiegelmanufaktur zu St. Gobain schon mit Leblancsoda her
gestellte Spiegel ausgestellt. 

In England, das spater Jahrzehnte hindurch mit seiner Soda den 
Weltmarkt beherrschen soUte, scheint das Leblanc-V erfahren zuerst 
1814, allerdings nur in kleinem MaBstabe, in Anwendung gekommen 
zu sein. 1818 fiihrte es Tennant in Glasgow ein, und zu Ende des 
genannten J ahres verkaufte man dort bereits die Tonne Kristallsoda 
zu 42 £. In jenem Jahre wurden 100 Tonnen, im Jahre 1829 1400 
Tonnen und im Jahre 1876 14000 Tonnen Soda hergestellt. In groBe
rem MaBstabe wurde das Verfahren aber erst mit dem Jahre 1824 aus~ 
gefiil;1rt, als die Aufhebung der iiber Gebiihr hohen Salzsteuer (bis 30 £ 
pro Tonne) eine Rentabilitat erwarten lieB, und auch dann noch hatte 

1) Chevreul, Recherches chemiques sur les corps. gras d'origine animal. 
Paris 1823. 
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J a me s Mus pr at t, der sich um die Einfiihrung des Produktes be
sonders verdient gemacht hat, groBe Schwierigkeiten zu iiberwinden, 
da die Seifensieder die neue Soda nicht kaufen wollten, weil sie so ver
schieden von der ihnen gelaufigen natiirlichen Soda, namlich so sehr 
viel reiner und starker war. Muspratt muBte, wie A. W. Hofmann l ) 

berichtet, anfangs ganze Tonnen an die Seifensieder in Lancashire ver
schenken, ehe es ihm gelang, Verstandnis fiir die auBerordentlichen 
V orteile der Anwendung dieses reineren Praparates zu erwecken. Von 
da an sehen wir aber die Seifenfabrikation in stetem Wettlaufe mit der 
kiinstlichen Sodabereitung mehr und mehr an Umfang zunehmen. 
J ede Verbesserung in der Sodafabrikation zog als eine unmittelbare 
Folge die der Seifensiedereien nach slch, wie denn auch die gesteigerte 
Seifenproduktion nicht ohne entsprechende Riickwirkung auf die Ent
wicklung des Sodapreises bleiben konnte. Es ist eine bemerkenswerte 
statistische Notiz, daB in Liverpool allein zu Anfang dieses Jahrhunderts 
mehr Seife jahrlich exportiert wurde, als vor Einfiihrung des Leblane
Verfahrens in samtliehen Hafen GroBbritanniens zusammengenommen. 
Als erster GroBabnehmer der kiinstliehen Soda, die bekanntlich heute 
fiir eine groBe Anzahl chemischer Prozesse als Hauptrohmaterial be
notigt wird, bildet also die Seifenfabrikation eines der wichtigsten Glieder 
in der Entwicklungsgeschichte der chemischen Gesamtindustrie. 

Die Einfiihrung· der tropischen Pflanzenfette und speziell der Import 
des Kokosoles und Palmkernoles, deren Verwendung die Herstellung 
neuer, bisher unbekannter Seifenarten (Leimseifen) ermoglichte, b~
deutet alsdann einen weiteren Fortschritt in der Geschichte der Seifen
fabrikation. Das erste Kokosol ist in den dreiBiger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts nach Deutschland gekommen und zuerst von Douglas 
in Hamburg zur Herstellung von Seifen verwandt worden. Er fertigte 
daraus auf kaltem Wege mit Natronlauge, die er aus englischer Kristall
soda herstellte und auf 36 0 B. eindampfte, die KokosnuBol-Sodaseife 
als medizinisches Praparat. Bereits im Jahre 1839 hat dann aber 
Chr. Reul 2) in der Fabrik von J. Zeh in Hamburg das Kokosol zu 
geschliffenen Kernseifen mitverarbeitet, ohne jedoch, wie er sagt, den 
spateren Nutzen dieses Oles geahnt zu haben. Die Fabrikation von 
Leimseifen selbst ist durch den Englander Henry Kendall nach 
Deutschland gekommen, welcher im Jahre 1842 in Gemeinscha£t mit 
Car I N a u mann in Offenbach eine Fabrik zur Ausbeutung seines 
neuen Verfahrens griindete. Dureh Kendall ist aueh die von C. Watt 
herriihrende Methode der Palmolbleiche mit Kaliumbichromat und 
Schwefelsaure zuerst den deutschen Seifensiedern bekannt geworden. 
Die N a u mannsche Fabrik ist die alteste deutsche Fabrik, die aus 
gebleichtem Palmol Kernseifen angeferligt hat.. . __ . __ 

Die erste abgesetzte Kernseife auf Leimniederschlag ist mit Hilfe 
des Kokosoles von J. B. Grodhaus in Darmstadt hergestellt, einem 
tuchtigen und erfahrenen Seifensieder, bekannt durch die Herausgabe 

1) Amtl. Ber. der Londoner Industrieausst. v. 1852. Berlin 1853, S. 518. 
'2) Seifenfabrikant, 1881, S.109. 
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eines Werkes: "Vorteilhafte Betreibung del' Seifensiederei und Lichter
fabrikation" (Darmstadt 1841). Es gf'lang ihm 1843, aus weiBem Talg 
und KokosOl eine vorziigliche Seife zu erzielen, welche er unter dem 
Namen "glattweiBe Kernseife" in den Handel brachte. 

Den neuen Seifen Eingang zu verschaffen war allerrlings nicht leicht; 
man hatte viel mit den Vorurteilen del' Seifensieder und des Publikums 
zu kiimpfen. So erzahlt Jean Naumann!), der sich in den ersten 
Jahren nach Errichtung del' vaterlichen Firma Carl Naumann in 
Offenbach personlich um Einfiihrung del' neuen Produkte bemiiht hat, 
wie hiiufig er von den Kaufleuten abgewiesen und wie unfreunrllich er 
von den Seifensiedern aufgenommen sei. Man hielt die Palmolkern
seifen nicht fiir gut, weil sie den iihlen Geruch vermissen lieBen, der 
den damaligen, oft aus rohen Fetten gesottenen Seifen anhaftete, und 
lehnte die angebotene "Fabrik- und Sodaseife" abo 

Von groBtem EinfluB auf die Entwicklung der deutschen Seifen
fabrikation war dann weiter die Erfindung der sogenannten Halb
kern- oder Esch weger Sei fe, iiberdie ebenfalls Chr. Reul l ) berich,tet. 

Den AniaB zu dieser Erfindung gab die von Carl Naumann her
gestellte, sogenannte Offenbacher Talgseife, die aUS Talg, Palmol und 
Kokosol gesotten wurde, deren Nachahmung abel' u. a. auch den Seifen
fabrikanten D i r k'l & Tho re y in Eschwege trotz vielfacher Bemiibungen 
nicht gelingen wollte. Um die aus vielen milllungenen Versucben her
riihrenden Produkte aufzuarbeiten, versuchten sie u. a. auch durch 
den Zusatz von Kernseife eine verkaufsfiihige Seife zu erhalten und 
gelangten so !l:U einem Erzeugnis, das im wesentlichen die Eigenschaften 
der heutigen Eschweger Seife aufwies. Die alsdann in analoger Weise 
hergestellten Halbkernseifen wurden zuerst 1846 in groBerem MaB
stabe in den Handel gebracht und erweckten bald das groBte Interesse 
derSeifenfabrikanten. Als dann 1849 das bis dahin gebeim gehaltene 
Verfahren durch einen Werkfiihrer verraten wurde, fand es schnell 
auch in anderen Fabriken Eingang. 

Von anderer Seite wird allerdings bezweifelt, daB die Eschweger 
Seife in Eschwege ihren Ursprung gehabt hat, da man schon friiher 
an andern Orten, namentlich in Sachsen, iihnliche Seifen hergestell_ 
habe. Nach Car I Hentschel S) ist del' 'wirkliche Erfinder del' Esch
weger Seife sein GroBvater Job. Georg Greve, bekannt durch seine 
1839 in Hamburg erschienene, fiir die damaligen Verhaltnisse ganz vor
ziigliche "Anleitung zur Fabrikation del' braunen, schwarzen und 
griinen Seife". Von diesem erst soll dann der bei der Firma Dircks & 
Thorey beschiiftigte Siedemeister Heinze die Fabrikation des von 
Greve als "gestippte Seife" bezeichneten Produktes erlernt haben. 

Hentschel schreibt: "Mein GroBvater starb am 12. Juni 1844, 
und das Geschaft wurde von der Witwe und den Kindern fortgefiihrt. 
Der einzige Sohn, Bernhard Greve, war damals noch sehr jung und, 
wenn ich nicht irre, in jener Zeit zu seiner Ausbildung in Magdeburg 

I) Die techni8che Entwicklung del' Seifenindustrie in Offenbach am Main. 
2) Seifenfabrikant, 1881, S. 109. 
3) Seifenfahrikant, 1900, S. 1194, 
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odef Stettin. So mag es gekommen sein, daB die Firma Dircks & 
Th01~ey bzw. deren Siedemeister Heinze die Erfindung der Esch
weger Seife unbestritten als ihr Werk hinstellen konnten. Es ist ja. 
moglich, daB irgendwelche Anderung oder auch Verbesserung in der 
Herstellungsweise spater in deren Fabrik zuerst angewandt wurde; 
die Prioritat der Erfindung gebuhrt aber wie aus den Briefen1), deren 
Originale in meinem Besitz sind, hervorgeht, ohne Frage meinem GroB
vater Joh. Georg Greve." 

Von Mitte des vorigen J ahrhunderts an hat dann die Seifenindustrie 
an Bedeutung und Umfang wesentlich gev·onnen. Neue Fette und Ole 
(Sesam- und ErdnuBol, BaumwollsaatOl, gehartete Fette u. a.) wurden 
eingefuhrt, die Mitverwendung von Harz ermoglichte eine nicht un
bedeutende Verbilligung und Verbesserung der Kernseifen, flir die 
minderwertigeren Rohprodukte (AbfaUfette) lernte man Raffinations
verfahren kennen, Bleichverfahren flir dunkle Seifen wurden aus
gearbeitet, und speziell das letzte Jahrzehnt brachte die Erkenntnis, 
daB auch auf dem Gebiet der Seifenfabrikation Technik und exakte 
wissenschaftliche Forschung Hand in Hand gehen mussen, wenn die 
weitere Fortentwicklung nicht zum Stillstand kommen solI. 

Von groBter Bedeutung flir die Seifenfabrikation waren dann weiter 
die Fortschritte, die in bezug auf die Herstellung und Verbilligung der 
Hilfsrohstoffe gemacht wurden, insonderheit die Einfuhrung der kausti
schen Soda (Atznatron), da sich nunmehr die Kaustizierung der Lauge 
im Einzelbetrieb eriibrigte und die muhelose Herstellung hochgradiger 
kaustischer Laugen von groBer Reinheit ermoglicht wurde. Auch die 
Herstellung von Pottasche aus Chlorkalium und von Atzkali auf elek
trolytischem Wege ist im besonderen fur die Schmierseifenfabrikation 
bedeutungsvoll gewesen. 

Die Verseifung der Fettsauren mit Alkalikarbonat, die sogenannte 
kohlensaure Verseifung bedeutet dann einen weiteren wichtigen Schritt 
in der Fortentwicklung der Seifenfabrikation. Schon in der ersten 
Halfte der SOer Jahre des vorigen Jahrhunderts, als die Glyzerinpreise 
eine enorme Steigerung erfuhren, haben sich vielfach Fabriken damit 
befaBt, den Fetten das Glyzerin zu entziehen und die Fettsauren a.n 
die Seifenfabriken abzugeben, und auch einzelne groBere Seifenfabriken 
haben sich damals schon zur Aufnahme der Fettspaltung im Eigen
betriebe entschlossen. Seitdem nun die Industrie uber eine ganze 
Anzahl auBerordentlich wirtschaftlicher Verfahren verfugt, die eine 
ieichte, nahezu quantitative Gewinnung des Glyzerins ermoglichen und 
eine den Bedurfnissen des einzelnen entsprechende Auswahl gestatten, 
hat die friihere Siedeweise mehr und mehr an Bedeutung verloren, ob
wohl man nicht vereinzelt behauptet, daB die "Fettsaureseifen" den a.us 
Neutralfett hergestellten Produkten an Qualitat nachstunden. FUr 
den VerIauf des Krieges war die Verseiiung von Neutralfetten. mit 
Rucksicht auf den Wert des Glyzerins fUr Heereszwecke gesetzlich 
untersagt und lediglich die Verwendung von Fettsauren gestattet. Ea 

1) Von Dircks & Thorey an J. G. Greve. 
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bleibt zu erhoffen, daB diese gesetzliche MaBnahme jene eben erwahnten 
Vorurteile auch in den nunmehr kommenden Friedensjahren iiber
winden hilft. 

Wesent1i~he Anderungen und Verbesserungen hat auch der maschi
nelle Teil der Seifenfabrikation speziell in den letzten Jahrzehnten des 
19. Ja.hrhunderts erfahren. In erster Linie ist hier der 'Obergang zum 
Dampfbetrieb zu nennen, da das Sieden mit Dampf die Verwendung 
groBerer Siedekessel und damit ein sichereres Arbeiten ermoglichte. Um 
die Ausbildung der zur Hausseifenfabrikation dienenden Maschinen 
und Gerate haben sich besonders deutsche Firmen verdient gemacht. 
vomehmlich die Maschinenfabriken Aug. Krull in Helmstedt, C. E. 
Rost & Co. in Dresden, Wilh. Rivoirin Offenbach undLouis Brocks 
in Leipzig-Lindenau. Das Kriicken und Wehren der Seifen beirn Sieden 
erfolgt heute durch vorziigliche Kriick- und Wehrmaschinen, die sich 
immer mehr einfiihren und an Stelle der friiheren miihsamen Hand· 
arbeit in Tatigkeit treten. Das Schneiden der Seifen, das in Deutsch· 
land noch vor einem halben J ahrhundert allgemein durch Drahte mit 
der Hand ausgefiihrt wurde, wird jetzt fast ausschlieBlich durch Schneide. 
maschinen bewirkt. Hervorragende Verbesserungen haben auch die 
Pressen erfahren. Dies ist nicht nur wertvoll fUr die Fabrikation der 
Feinseifen, da man auch bei der Herstellung von' Hausseifen mehr 
undmehr Wert auf das AuBere legt und die gepreBte Form dem un
gepreBten Stiick vorzieht. Ein weiterer groBer Fortschritt liegt auch 
in dem Ersatz der friiher allgemein gebrauchlichen hOlzernen Kiihl
osten durch die zuerst von Aug. Krull hergestellten schmiedeeisemen 
Seifenformen, deren schnelle Kiihlwirkung durch auBerlich aufgelegte 
Matratzen behindert wird. 

1m Verlauf der letzten 20 Jahre hat sich dann weiter das Bestreben 
geltend gemacht, die Herstellung der Seifen dadurQh abzukiirzen, da8 
man die lange Abkiihlung derselben in den Formen zu umgehen sucht. 
Bahnbrechend sind in dieser Hinsicht A. & E. des Cressonni~res in 
Briissel mit ihrer Broyeuse secheuse continue gewesen, dem ersten 
Apparat, der die kiinstliche Kiihlung von Seifen ermoglichte. Wahrend 
man friiher zur Herstellung von Feinseifen nurzuvor getrocknete 
Seife auf den Piliermaschinen verwenden konnte, gestattet der erwahnte 
Apparat, die fliissig-hei8e Seifenmasse, wie sie aus dem Siedekessel 
kommt, zu verarbeiten, und ermoglicht, daB eine Seife, die heute im 
Kessel fertig gesotten wurde, schon morgen parfiimiert und gefarbt in 
den Handel gebracht werden kann. Davon ausgehend hat sich die 
Anwendung der kiinstlichen Kiihlung auch in der Hausseifenfabrikation 
allmahlich eingefiihrt, indem man die fliissige Seifenmasse in Riegeln 
oder Platten unter dem EinfluB von Kiihlwasser erstarren laBt. Urn 
die Konstruktion und den Bau dieser Kiihlmaschinen besonders ver~ 
dient gemacht haben sich Schnetzer in Aussig, Aug. Klumpp in 
Lippstadt, Heinr. Schrauth jr. in Frankfurt a~ M., August Jacobi 
in Darmstadt und andere. 

Seit den 1850er Jahren ist auch wiederholt versucht worden, Seife 
in geschlossenen Kesseln unter Druck herzustellen. So hat sich Arthur 
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:Dunn in England ein Verfahren patentieren lassen, den Verseifungs
prozeB durch Anwendung von Druck bei einer Temperatur von 150 
bis 160° C zu beschleunigen. Spater schlug Mouveau in ahnlicher 
Weise vorl}, die Seifenbereitung in einem geschlossenen, mit Sicher
heitsrohr usw. versehenen Kessel vorzunehmen. Der Kessel hatte 
einen Riihrapparat und war mit einem Mantel umgeben, in: den man 
Heizdampf oder Kiihlwasser leiten konnte. Das Einbringen vQn Fett 
und Lauge geschah vor dem Beginn des Siedens durch ein Mannloch, 
das danach geschlossen wurde; nach Beginn des Siedens noch erforder
Uche Zusatze von Fett und Lauge wurden durch eine Pumpe in den 
Kessel getrieben. Das Ablassen der Unterlauge und der fertigen Seife 
~dolgte durch ein unten am Kessel ausgehendes Rohr, das mit einem 
Hahn versehen war. - AUe derartigen Verfahren sind jedoch imLaufe 
der Zeit immer wieder aufgegeben, weil die Vorteile, die durch die bei. 
hoherem Druck erzielbare, groBere Reaktionsgeschwindigkeit erreicht 
werden, unbedeutend sind gegeniiber den Nachteilen, welche die be
grenzten GroBenverhaltnisse der relativ kostspieligen Autok\aven be
dingen. AuBerdem IaBt die direkte Verseifung der Fettsauren mit 
Alkalikarbonat, die auch unter gewohnlichen Verhiltnissen momentan 
verIauft, das Verfahren vollig entbehrlich erscheinen, wenigstens soweit 
F.ettsauren in Frage kommen, die nach ihrer Neutralisation direkt ein 
handelsfahiges Fabrikat ergeben. Bei der Verarbeitung von AbfaU
fettsauren dagegen, die bei der iiblichen Verseifungsmethode ihrer 
Herkunft entsprechend ein nach Geruch und Farbe qualitativnur ge
ringwertiges Produkt ergeben konnen (abfallende Trane, HeringsOl, Fett;.; 
sauren aus Klarschlamm u. dergl.), scheint die Behandlung mit .iiber~ 
schiis,sigem Alkali unter Druck und bei hoher Temperatur (Varren
tra ppsche Reaktion) eine nutzbringende Verwendung finden zu konnen, 
indem einerseitsdurch den hierbei stattfindenden Abbau der unge
sattigten Fettsauren zu gesattigten, andererseits durch den wahrend 
dieser Reaktion entwickelten Wasserstoff eine Desodorierung und 
Bleichung der entstehenden Seifen bedingt wird 2). Auch die Ver
seifung von Wachsen und insonderheit des Wollfetts lii.Bt moh in be
friedigender Weise lediglich im Autoklaven durchfiihren, und zwar ist 
die Verseifung unter Druck hier bisher die einzige Methode, welche 
eine Verwendung dieser Produkte auch fiir die Herstellung von Seifen 
ermoglicht 3}. 

Von neueren, in letzter Zeit bekannt gewordenen Verfahren sind 
sodann noch zu erwahnen die Hydratation, d. h. die Anlagerung von 
Wasser an ungesattigte Fettsauren unter Druck bei 200-300°, die zu 
gesattigten Oxysauren fiihrt4), die Verseifung von Fetten, Wachsen 
u. dergl. in hOher siedenden Alkoholen und die so ermoglichte Her-

1) Wa.gner, Jahresber. f. 1800, S. SO. 
2) VgI. Schrauth, Die Bedeutung der Varrentrappschen Reaktionfiir 

die Fett- und Seifenindustrie. Seifenfabrikant, 1915, 85, 877. 
3) Vgl. Schrauth, Die zweckmiiJ3ige Verwertung des Rohwollfettes in der 

Seifenindustrie. Seifensiederzeitung 1916, 48, 437. 
') DRP. 287660. 
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stellung von Praparaten, die infolge ihres besonderen Losungsvermogens 
ein groBes Anwendungsgebiet in der Textilindustrie finden diirften 1) 
und nicht zuletzt die Herstellung synthetischer Seifen durch Oxydation 
von Kohlenwasserstoffen(Braunkohlenteerole, Parraffin) 2). Ob sich diese 
letztgenannten, nach Aussehen und Wirkung durchaus brauchbaren 
Erzeugnisse aber neben den handelsiiblichen Fettseifen werden halten 
konnen, is!. eine Frage, die im wesentlichen von der Stellung ahhangen 
diirfte, die Deutschland in Zukunft auf dem Weltmarkte einnehmen wird. 

Zurzeit ist jedenfalls die Lage der deutschen Seifenindustrie, die 
heute einen wirtschaftlich bedeutenden Teil der gesamten chemischen 
Industrie darstellt, infolge des nunmehr abgeschlossenen Krieges eine 
beengte geworden. Eine groBe Anzahl von Gesetzen und Verordnungen, 
die erst im Verlaufe von Jahren wieder verschwinden diirften, und in
sonderheit die Errichtung einesZwangssyndikates der gesamten Seifen
industrie haben die Produktion im Interesse einer geregelten Versorgung 
mit Nahrungsfetten Mch Qualitat und Quantitat weitgehend beschrankt; 
Trotzdem aber sind die Vorteile, welche sich aus dieser Beschrankung 
fiir die Entwicklung der Industrie ergeben konnen, nicht geringe. Tech
nische und kaufmannische Riickstandigkeit, die besonders in der Klein
industrie bemerkbar waren, diirften allmahlich iiberwunden werden, die 
Notwendigkeit einer standigen chemischen Betriebskontrolle ist aller
Baits anerkannt. GroBere Unternehmungen lassen in sachgemaB ge
leiteten Laboratorien in streng wissenschaftlicher Weise jene Fragen 
bearbeiten, die an jeden herantreten, der sehenden Auges die fort
laufende Entwicklung der Industrio verfolgt. Wiinschenswert bleibt 
fur die nunmehrige Friedenszeit lediglich die Beibehaltung der wahrend 
des Krieges durchgefiihrten Spezialisierung der Produktion, d. h. eine 
Beschrankung der friiheren, zahllosen Handelsmarken, die zu einer 
groBeren Sicherheit des inneren Marktes fiihren miiBte und die Bildung 
wirksamer Konventionen erleichtern wiirde. 

1) Siehe S. 26 und 130. 
2) Siehe S. 1137 if. 



Die Rohstofle ffir die Seifenf'abrikation. 

Die gewohnlichen Seifen des Handels sind die mehr oder weniger 
reinen Natron- oder Kalisalze der hoheren Fettsauren. Sie werden in 
der Regel hergestellt entweder durch Verseifung der Fette oder fetten 
Ole, mit Atzalkalien in mehr oder weniger konzentrierter, wasseriger 
Losung (Laugen) .oder durch Neutralisation der Fettsauren mit Atz
alkalien oder Alkalikarbonaten - Soda oder Pottasche - die ebenfalls 
zuvor in Wasser gelost werden. Auch die Alkalisalze der Harzsauren 
werden auf Grund ihrer AhnIichkeit mit den fettsauren Salzen als 
"Seifen" bezeichneli und finden im Gemisch mit letzteren vielfache 
Anwendung. 

Die Rohstoffe fiir die Seifenfabrikation bestehen demnach in Fetten, 
fetten Olen, Fettsauren und Harz einerseits, andererseits in AI
kalien. Dazu kommen noch als HiIfsrohstoffe Wasser, Kalk (Kausti
zierung der Laugen im Eigenbetrieb, Krebitzverfahren), Kochsalz 
(Aussalzen der Kemseifen, Harten und Fullen der Leimseifen) und 
verschiedene Fiill- und Beschwerungsmittel. 

AHe diese Materialien sollen in den folgenden Abschnitten eingehend 
besprochen werden, und zwar sollen nicht nur ihre Eigenschaften. so
weit sie fiir den Seifemliecler von Interesse sind, sondem auch die Art 
nnd Weise ihrer Gewinnung sowie die Methoden zu lhrer Untersuchung 
Erorterung finden. 

Die Fette. 

Die N atnr der Fette. 
Um den chemischen ProzeB verstehen zu konnen, welcher bei der 

Verseifung der Fette vor flich geht, mussen wir· zunachst die Natur 
der Fette, ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften, naher 
betrachten. 

Unter der Bezeichnung "Fette" versteht man gewisse dem Tier
und Pflanzenreich entstammende Produkte, denen folgende Eigen
schaften gemeinsam sind: sie fuhlen sich schmierig an, bilden erwiLrmt 
oder schon bei gewohnlicher Temperatur olartige Flussigkeiten; sie 
machen auf Papier einen durchsichtigen Fleck, der auch bei langerem 
Liegen oder Erhitzen nicht verschwindet; sie sind leichter als Wasser
und darin vollkommen unloslich, dagegen 16slich in Ather Schwefel
kohlenstoff und anderen organischen Losungsmitteln; sie sind nicht 
fluchtig, fangen bei 300 -320° C an zu sieden, erleiden aber dabei 
Zersetzungen; sie brennen fUr sich nur schwierig, am Docht aber mit 
lenchtender Flamme. 
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Die Fette werden ihrer Konsistenz nach unterschieden als teste 
oder Talgarten, halbfeste oder Butter- und Schmalzarten und 
fliissige oder Ole und Trane. Unter letzteren versteht man ver
schiedene von Seetieren herstammende fliissige Fette. - Die festen 
Fette sind sehr leicht schmelzbar und werden schon unter 100° C 
fliissig, d. h. ebenfalls zu Olen, wahrend die Ole bei niederen Tempe
raturen in feste Fette iibergehen. Die Ole erscheinen bei gewohnlicher 
Temperatur nicht diinnfliissig wie Wasser, sondern sind dUrch eine ge
wisse Dickfliissigkeit ausgezeichnet, eine Eigenschaft, die besonders bei 
Verwendung der Ole als Schmiermittel in Betracht kommt. Das dick
fliissigste von allen bis jetzt bekannten Olen ist das Rizinusol. 

Die fliissigen Fette dehnen sich bei der Erwarmung starker aus, 
als die sonst bei Fliissigkeiten der Fall ist. Nach PreiBer betragt 
die Ausdehnung auf 1000 Raumteile fiir 1°C; bei Olivenol 0,83, RiiMl 
0,89, Tran 1,0 Raumteil. Es vermehren sich daher 1000 Liter Olivenol, 
die im Winter bei 0° gemessen sind, im Sommer bei 20° C auf 1016,6, 
Riibol, in gleicher Weise gemessen, auf 1017,8, Tran auf 1020 Liter. 

Werden Ole mit Wasser, dem durch Auflosen von EiweiB oder 
Gummi eine schleimige Beschaffenheit, eine groBere Dichtigkeit erteilt 
ist, geschiittelt, so bleiben sie in Gestalt mikroskopisch kleiner Tropf
chen suspendiert. Die Flussigkeit erhalt ein milchartiges Ansehen, 
sie bildet eine Emulsion. 

In dem Zustande, wie die Fette gewohnlich vorkommen, sind sie 
verschiedenartig gefarbt, die festen meist weiB oder gelblich, die Ole 
gelb oder gelbgriin, die Trane oft rot oder rotbraun. Sie besitzen Geruch 
und Geschmack, durch welche sie sich unterscheiden; zu erwahnen ist 
beispielsweise der Talggeruch und der aromatische Geruch des Palmols 
und Kokosols gegenuber dem Geruch der FischOle, der Geschmack der 
genieBbaren Fette, wie Butter gegenuber dem widerlichen Geschmacke 
des Rapsols usw. 

An der Luft erleiden die meisten Fette allmahlich eine Veranderung. 
Die flussigen werden durch Oxydations- und Polymerisationsvorgange 
dickflussig und die sogenannten trocknenden Ole wie Leinol, Ranfol, 
Rolzolu. a. trocknen, insonderheit wenn sie auf gsoBe Oberflachen 
dunn verteilt sind, zu harten durchsichtigen Schichten ein. Dieser 
Vorgang ist haufig noch von anderen eigentumlichen Zersetzungs
erscheinungen begleitet, die ihrerseits auch bei den festenFetten fur 
sich allein auftreten konnen. Die Fette werden ranzig, indem sie einen 
roehr oder weniger unangenehmen Geruch und Geschmack, eine dunk
lere Farbe und saure Reaktion annehmen. 

Wahrend die reinen, unveranderten Fette, mit Ausnahme des Ri
zinusols, in kaltem Alkohol fast unloslich sind, werden die ranzigen 
darin lOslich; saure Reaktion bei Fetten ruhrt, wenn nicht von anhangen
den fremden Stoffen, immer von einem Beginn des ranzigen Zustandes 
her. 1m unverandertenreinen ZuBtande sind die Fette ganzlich neutral. 

Chemische Konstitution der Fette. Ihrer elementaren Zusammen
setzung nach bestehen die Fette aus Kohlenstoff, Wasserstoff und 
Sauerstoff zum Unterschied von den sogenannten mineralischen Fetten 
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und Olen, welche nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Es 
enthalt z. B. Hammeltalg etwa 78 Teile Kohlenstoff, 12,5 Teile Wasser
stoff und 9,5 Teile Sauerstoff, Baumol 77 Teile Kohlenstoff, 13 Teile 
Wasserstoff und 10 Teile Sauerstoff, Mohnol 77 Teile Kohlenstoff, 
11,5 Teile Wasserstoff und 11,5 Teile Sauerstoff, Leinol 78 Teile Kohlen
stoff, 11 Teile Wasserstoff und 11 Teile Sauerstoff. Der Elementar
bestand der verschiedenen Fette ist also keineswegs gleich; ja es unter
liegt kaum einem Zweifel, daB dasselbe Fett desselben Tietes nicht 
immer gleich zusammengesetzt ist. Dies erkIart sich aus der naheren 
Zusammensetzung der Fette. Die in der Natur vorkommenden Fette 
sind nicht einfache chemische Verbindungen, sondern Gemenge solcher. 

Die Kenntnis von der Natur der Fette verdanken wir hauptsachlich 
den denkwiirdigen Untersuchungen Chevreuls, welche um das Jahr 
1810 angefangen, mit der Publikation des Werkes: "Recherches sur 
les corps gras d'origine animale", 1823 ihren AbschluB fanden. Manche 
Eigenschaften der Fette und Ole waren allerdings schon vor Chevreul 
bekannt. So wu.llte man bereits, daB sich unter den fetten Olen trock
nende und nicht trocknende finden, daB die Fette und Ole, mit Kali
lauge gekocht, Seifen bilden und daB die weiche Seife der Pottasche 
durch Kochsalz in feste Seife verwandelt Wird. Von dem hierbei vor
gehenden chemischen ProzeB hatte man jedoch keine Vorstellung. 
Eine groBe Merkwiirdigkeit sah man weiter darin, daB die Seifen in 
Wasser und Aikohol gelost werden konnen, obgleich dieFette in diesen 
beiden Fliissigkeiten nicht loslich sind. 

Ein wichtiger Schritt zur Erforschung der Fette wurde bereits durch 
Scheele im Jahre 1779 ausgefiihrt. Dieser entdeckte, daB bei der 
Bereitung des Bleipflasters neben dem Pflaster auch ein in Wasser 
loslicher, siiB schmeckender Korper, das Glyzerin, entsteht, den er als 
"principium dulce oleorum", zu deutsch als OlsiiB bezeichnete. 

Chevreul, der seine Untersuchungen lediglich mit einer Seife aus 
Schweineschmalz und Kalilauge ausfiihrte, stellte fest, daB im Gegen
satz zu der bestehenden Annahme der Sauerstoff der Luft bei der Ver
seifung nicht tatig ist; daB einmal verseiftes Fett durch wiederholtes 
Verbinden mit Kali nicht mehr verandert wird; daB die Fette gewohnlich 
Gemische sind, die bei der Zersetzung durch Schwefelsaure ebenso wie 
bei der Zersetzung durch Alkalien Sauren bilden; daB das Gewicht der 
bei der Verseifung erhaltenen fetten Sauren und des Glyzerins 4 1/ 2 bis 
5 1/ 2 % mehr betragt, als das Gewicht des angewandten Fettes, und 
daB schlie.lllich bei der Vereinigung der fetten Sauren mit Bleioxyd 
Wasser austritt. Aus den letzten Beobachtungen zog er" den SchluB, 
daB sowohl die fetten Sauren wie das Glyzerin Wasser chemisch ge
bunden enthalten, und verglich die Fette mit den gemischten Athern 
(Estern), die ganz wie die Fette unter Aufnahme von Wasser in Salz 
und Alkohol zerlegt werden. 

Die Arbeiten Chevreuls haben als Grundlage ffir aile weiteren 
Untersuchungen iiber das chemische Verhalten der Fette gedient. Seine 
Beobachtungen sind von den· spateren Forschern im groBenund ganzen 
bestatigt, im einzelnen berichtigt und vielfach erweitert worden. N" ach 
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ihm haben besonders Berthelot!) durch die Synthese der Fette aus 
den fetten Sauren und dem Glyzerin und Heintz durch wesentlich 
verbesserte Untersuchungsmethoden die Kenntnis von der Natur der 
Fette bedeutungsvoll erweitert. 

Fast aIle in der Natur vorkommenden Fette sind Glyzerinester 
(Glyzeride) der bOheren Fettsauren, d. h. Verbindungen, welche Mch 
dem Vorgange der Salzbildung zwischen Base und Saure aus Glyzerin 
und Fettsaure entstanden sind. Das Glyzerin selbst ist ein dreiwertiger 
Alkohol der Formel CHaOH. CHOH . CHaOH, d. h. ein gesattigter 
Kohlenwasserstoff (Grenzkohlenwasserstoff) mit drei Kohlenstoffatomen 
(CHa • CHa ' CHa Propan), in dem je eins der an den drei Kohlenstoff
atomen haftenden Wasserstoffatome durch die Hydroxylgruppe (OH) 
ersetzt ist. Diese Hydroxylgruppen konnen nun ganz oder teilweise 
durch Saurereste ersetzt werden, indem sie sich selbst mit dem sauren 
Wasserstoffatom der Saure zu Wasser (HaO) vereinigen. Mit Essig. 
saure beispielsweise ver1ii.uft diese Reaktion derart, daB sich aus einem 
Molekul Glyzerin und drei MolekUlen Essigsaure das Essigsaureglyzerid 
(Triazetin) bildet entsprechend der Gleichung: 

CHacoo;iI"" """"HO[CHa CHaCOO . CHa 
! ! I I 

CHaCOO:H + HO!CH = CHaCOO • CH + 3 HiO 
: d I" 

CHaCOO:H HO!CHa CHaCOO . CHa 
' ................. ~ 

ESIIIgsAure Glyzerin Triazetin Wasser. 

Treten nun an Stelle der in diesem Beispiel gewahlten Essigsaure bOhere 
Fettsauren - Palmitinsaure, Stearinsaure, Olsaure, Linolsaure u. a. -
in Rea.ktion, so erhilt man die den naturlichen Fetten entsprechenden 
Xriglyzeride. Auch Mono- oder Diglyzeride lassen sich synthetisch 
herstellen, ob indessen derartige Produkte in den natiirlichen Fetten 
enthalten sind, iet nicht mit Sicherheit bekannt, es besteht aber die 
Wahrscheinlichkeit, daB sie bei stufenweiser Verseifung in ranzig werden
den Fetten entstehen konnen. 

Bis gegen Ende des vorigen J ahrhunderts nahm man an, daB die 
natiirlichen Fette ausschlieBlich aus einfachen Triglyzeriden - Tri
palmitin, Tristearin, Triolein usw. - bzw. aus Gemischen derselben 
bestii.nden. Die neuere Forschung hat indessen gezeigt, daB die Fette 
auch gemischte Ester enthalten, d. h. Verbindungen, in denen dasselbe 
GlyzerinmolekUl mit zwei oder drei verschiedenartigen Fettsauren ver· 
bonden ist. 

Von den Fetten streng zu unterscheiden sind die Wachsarten, zu 
denen insonderheit auch das bei der Seifenfabrikation bisweilen ver
wandte Wol1fett gebOrt. Die Wachse sind in der Hauptsa.che ebenfalls 
esterartige Verbindungen der Fettsauren, a.n die Stelle des Glyzerins 

I) Chimie org. fondee sur '"la synthilse Paris 1890, Vol. 2. 
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treten hier jedoch einwertige, in Wasser unlosliche, hochmolekulare 
Alkohole, wie Cetylalkohol, C1sHssOH, Myricylalkohol, CsoH 610H, 
Cholesterin und Isocholesterin, C27H,50H. 

Die Fettsiiuren. Die in den natiirlichen Fetten gebundenen Fett
sauren lassen sich nach ihrer Zusammensetzung in drei Gruppen ein
teilen und zwar in Sauren 

1. von der Zusammensetzung CnH2n0 2, die man als nichthydroxy
lierte, einbasische, gesattigte Sauren der Essigsaurereihe bezeichnet, 

2. von der Zusammensetzung CnH2n-z02' CnH2n -,02' CnH2n-eOz 
und CnH2n- s02' die man als nichthydroxylierte, einbasische, unge
sattigte Sauren der Olsaure-, Linolsaure-, Linolensaure· und Clupanodon
saurereihe bezeichnet, und welche, den obigen Summenformeln ent
sprechend, ein, zwei, drei und vier doppelte Bindungen besitzen, 

3. von der Zusammensetzung CnH2n-20s, die man als hydroxylierte, 
einbasische, ungesattigte Sauren der Rizinusolsaurereihe bezeichnet 
und welche auBer einer Doppelbindung eine Hydroxylgruppe als Sub-
stituenten besitzen.! . 

Aus der Essigsaurereihe kommen in den Fetten vor: .l:Suttersaure 
(C,HS0 2), Capronsaure (CeH 120 2), Caprylsaure (CHH160 2), Caprinsaure 
(CloH2002)' Laurinsaure (C12H 2,02)' Myristinsaure (C14H 2S0 2), Palmitin
saure (C16H s20 2), Stearinsaure (ClsHS602)' Arachinsaure (C2oH,002)' 
Behensaure (C22H,,02)' Cerotinsaure (C26Hs202)' Die zuerst genannten 
vier Sauren sind bei gewohnlicher Temperatur fliissig, mit Ausnahme 
der Buttersaure olartig, und hinterlassen auf Papier zum Teil ver
schwindende Fettflecke. Sie besitzen einen unangenehmen ranzigen 
oder schweiBigen Geruch, lassen sich unzersetzt destillieren und gehen 
beirn Kochen mit Wasser, obgleich ihr Siedepunkt hOher als der des 
Wassers liegt, mit den Wasserdampfen iiber, weshalb sie auch als 
fliichtige Sauren bezeichnet werden. Fiir die Technik sind sie nicht 
von Bedeutung, da sie in den Fetten nur in sehr geringen Mengen vor
kommen. Die iibrigen oben genannten Fettsauren sind bei gewohn
licher Temperatur fest, geruch- und geschmacklos, hinterlassen auf 
Papier nicht wieder verschwindende Fettflecke und sind nur im luft
leeren Raume oder mit iiberhitztem Wasserdampf (abgesehen von der 
Laurinsaure, die noch mit gewohrilichen Wasserdampfen iibergeht) 
unzersetzt fliichtig. In Wasser sind sie vollkommen unloslich, lOslich 
aber in siedendem Alkohol, aus dem sie sich beim Erkalten in Kristallen 
ausscheiden und leicht loslich auch in Ather. Ihre Losungen roten 
Lackmus nur schwach. Beim Erhitzen entziinden sie sich und brennen 
mit leuchtender, ruBender Flamme. 

Die wichtigsten von diesen Fettsauren sind die Laurinsaure, die 
Palmitmsaure und die Stearinsaure. 

Die Laurinsaure ist fest, bildet aus Alkohol kristallisiert weiBe, 
biischlig vereinigte, seidenglii.nzende Nadeln ohne Geruch und Ge
schmack. lhr spezifisches Gewicht ist 0,883 bei 20 0 C, ihr Schmelz
punkt liegt bei 43,5-43,6 0 C. GroBe Mengen siedenden Wassers bringen 
noch merkliche Mengen der Saure in Losung. Mit Wasserdampfen ist 
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sif;),iIoch zulli groBten Teil fliichtig und bildet in dieser Beziehung das 
Mlitelglied zwischen den oben erwahnten fliichtigen und den nach
stehend beschriebenen nichtfliichtigen Sauren. Von den Salzen der 
Laurinsaure sind die der Alkalimetalle amorph und leicht loslich in 
Wasser, die iibrigen zum Teil kristallisierbar und schwer loslich oder 
unloslich. Die Alkalisalze lassen sich erst durch groBe Mengen von 
Kochsalz aus ihren Losungen aussalzen. Nach Stiepel 1) wird das 
laurinsaure Natron erst in einer 17 %igen Kochsalzlosung unloslich, 
wahrend das stearinsaure Natron sich bereits aus einer 5 %igen Losung 
ausscheidet. 

Die .Paimitinsaure besteht aus feinen, biischelformig vereinigten 
N adeln oder nach dem Schmelzen und Erstarren aus einer perlmutter
glanzenden, schuppig kristallinischen Masse, ist geschmack- und geruch
los, schmilzt bei 62 0 C und hat bei dieser Temperatur im fliissigen Zu
stande das spezifische GeWicht 0,8527. Sie ist bei etwa 350 0 C zum 
groBen Teile unzersetzt destillierbar, bei einem Druck von 100 mm 
siedet sie bei etwa 270°. In kaltem Alkohol ist die Palmitinsaure schwer 
loslich, indem 100 Teile absoluten Alkohols bei 19,5° nur 9,32 Teile 
der Saure auflosen. Von siedendem Alkohol wird sie jedoch leicht 
aufgenommen, so daB sie aus diesem Losungsmittel gut umkristallisiert 
werden kann. Verdiinnte Sauren sind ohne Einwirkung auf Palmitin
saure, in konzentrierter Schwefelsaure lost sie sieh auf, wird aber beim 
Verdiinnen unverandert ausgeschieden. Kochende konzentrierte 
Schwefelsaure greift sie langsam an. Die Salze der Palmitinsaure sind 
denen der Stearinsaure (s. unten) sehr ahnlich; nur sind sie um ein 
geringes leichter loslich. . 

Reine aus Alkohol kristallisierte Stearinaaure besteht aus weillen, 
glanzenden Blattern, welche bei 69,3° C zu einer vollkommen farblosen 
Fliissigkeit schmelzen und beim Abkiihlen zu einer kristallinischen, 
durchscheinenden Masse erstarren. Beim Erhitzen auf 360° C beginnt 
sie unter teilweiser Zersetzung zu sieden. Unter vermindertem Drucke 
laBt sie sich unzersetzt destillieren, bei 100 mm siedet sie bei 291° C. 
Auch bei der Destillation mit iiberhitztem Wasserdampf geht sie zum 
groBten Teil unverandert iiber. Ihr spezifisches Gewicht ist bei 11 ° C 
gleich 1; bei hoheren Temperaturen schwimmt sie aber auf dem Wasser, 
weil sie sich durch Warme rascher ausdehnt als dieses. Das spezifische 
Gewicht der bei 69,2° C geschmolzenen Saure ist 0,8454. Die Stearin
saure ist geruch- und geschmacklos, fiihlt sich fettig an und hinterlaBt 
auf Papier einen Fettfleck. In Wasser ist sie unloslich, leicht lOslich in 
heiBem Alkohol. In kaltem Alkohol ist sie noch schwerer lOslich als 
die Palmitinsaure. 1 Teil Stearinsaure lOst sich in 40 Teilen absoluten 
Alkohols, Ather Wilt sie leicht auf. Bei 23 ° ClOst 1 Teil Benzol 0,22 Teile, 
Sehwefelkohlenstoff 0,3 Teile Stearinsaure. 

Die Saize der Stearinsiiure nnd der anderen nicht fliichtigen 
Fettsauren werden Seifen genannt. Die Alkalisalze werden durch Er~ 
hitzen von Stearinsaure mit den wasserigen Losungen von· kohlen-

:I) Seifenfabrikant, 1901, S; 933. 



Die Natur der .Fette . 17 

.saurem Kali oder Natron, oder durch die Neutralisation1einer a.lkoholi
schen Stearinsaurelosungmit einer wasserigeIi AlkaJ.ikarbonatlosung 
unli nachfolgendes Eindampfen erhalten.Die Alkalistearate sind in 
reinstem Zustande kristallisiert. 1m Wasser zeigen si" ein auch fUr 
.rue Alkaliseifen anderer Fettsauren charakteristisches Verbalten. Beim 
Xochen mit einer nicht zu groBen Menge Wasser losen sie sich klar auf, 
,geben aber beim·Erkalten eine triibe, gallertige Masse. Mit viel Wasser 
liefern sie keine klare Losung, sondern eine triibe Fliissigkeit, welche 
beim Schiitteln einen starken Schaum gibt, der ziemHch lange besitehen 
bleibt. Durch Kochsalz werden die Alkalistearate aus ihren LOsungen 
.ausgeschieden, and zwar kann das Kaliumsalz durch wiederholtes Aus
.salzen mit Chlornatrium vollstli.ndig in das Natronsali umgewandelt 
werden. Alkbhol nimmt die stearinsauren Alkalien in der Warme 
leicht auf; beim Erkalten konzentrierter LOsungen scheiden sich die 
'Seifen aber auch hier meist in gallertartigem Zustande a.us, um bei 
langerem Stehen in die kristallinische Form iiberzugehen. In Ather 
nnd Petrolather sind sie unloslich. 

Das stearinsaure Kalium (ClsH3502K) bildet fettglanzende 
Nadeln, die sich in 6,6 Teilen kochenden ATh;oholslOsen. Versetzt man 
seine heiBe wasserige Losung mit viel Wasser, so fallt ein im Wasser 
unlOsliches saures Stearat (C18H 350;K,' C18H 360 Z) in perlglanzenden 
Schuppen aus. Das stearinsaure Natron besteht aus glanzenden 
:Blattern und ist dem Kalisalz sehr ahnlich. Da.s Kalzium-, Stront~um
und Bariumstearat bildet kristallinische Niederschlage, ebenso cIas 
Magnesiumsalz, das aus heiBem Alkohol umkristallisiert werden 
kann .. Die Salze der Schwermetalle sind meist amorph, so das Silber-~ 
Kupfer- und Bleisalz. Letzteres ist bei 125 0 Coline Zersetzung 
schmelzbar. 

Chevreul erwahnt des weiteren unter den festen Sauren, welche bei 
der Verseifung der Fette erhalten werden, eine bei 60 0 C schmelzende, 
der er den Namen Margarinsaure gab. Heintz l ) hat spater ge-
2:eigt, daB di'3 sogenannte Margarinsaure ein Gemisch von Stearinsaure 
und Palmitinsaure ist und fand, daB etwa ein Gemisch von 10% Stearin
same und. 90 % Palmitinsaure den Schmelzpunkt und die sonstigen 
Eigenschaften jener hypothetischen Saure zeigt. 

Fiir die Fabrikation von Stearinkerzen ist das Verhalten der Stearin~ 
und Palmitinsaure beim Zusammenschmelzen von groBer Wichtigkeit. 
Gottlie h9) hatte beobachtet, daB der SchmeIzpunkt der sogenannten 
Margarinsaure, die selbst bei 60 0 C schmelzen sollte, beim Vermischen 
mit etwas Stearinsaure unter 60 0 fiel. Heintz verfolgte dies,eigen
tiimliche Verhalten weiter und fand, daB Gemische von festen Fett
sauren sich wie gewisse Metallegierungen verhalten, indem sie einen 
niedrigeren SchmeIzpunkt zeigen als die Einzelbestandteile selbst. 
Ober das Verhalten der Gemische von Stearinsaure find Palmitinsaure 
hat er folgende Tabelle aufgestent: 

1) Journ. f. prakt. Chem. 68, 1. 
2) Ann. d. Chem. u. Pharm. 67, 33. 

S c h r aut h, Handbuch der SeiCenfabrikation. 5. Auft. 2 
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Schmelzpunkt I Zusammensetzung der Mischung I Art zu erstarren 
Stearinsaure I Palmitinsaure 

67,20 90 10 Schuppig kristallinisch 
65,30 80 20 Feinnadlig kristallinisch 
62,90 70 30 " " 
60 10 10 90 Schongro/3nadligkristallinisch 
57;50 20 80 Sehr undeutlich nadlig 
56,60 50 50 Gro/3bIattrig kristallinisch 
56,30 40 60 " " 
55,60 35 65 Unkristallinisch, yoU. glanzend 
55,20 32,5 67,5 """ 
55,10 30 70 "" glanzlo~ 

Obgleich nun die Erniedrigung des Schmelzpunktes den Wert des, 
Gemisches fiir die Fabrikation von Kerzen verringert, so sind doch die 
sonstigen Veranderungen, welche die fetten Sauren beim Zusammen
schmelzen erfahren, von so groBem Wert fiir ihre Benutzung, daB jener
Nachteil kaum ins Gewicht faUt. Die reinen Sauren sind weich, locker
und leicht zerreiblich, wahrend die Gemische dichter und harter sind 
und so dem Drucke ausgeset.zt werden konnen, welcher erforderlich ist, 
um . die Olsaure aus dem rohen Fettsauregemisch abzupressen. Die 
reinen Sauren ziehen sich ferner beim Erstarren so zusammen, daB. 
daraus gegossene Kerzen kein schones Aussehen besitzen, wahrend 
das Gemisch der Sauren wenig kristallinisch bis amorph ist, so daB. 
sich aus der halberstarrten Masse dichte, nicht kristallinische Kerzen. 
gieBen lassen. Kerzen aus reinen Fettsauren sind weich, zerreiblich, 
nicht durchscheinend und besitzen keinen Glanz; Kerzen aus einem 
Gemisch von letten Sauren sind hart, glanzend und durchscheinend. 

Aus der Olsaurereihe kommen in den Fetten vor: Hypogaea
saure (C16Hso02)' die ihr isomere Physetolsaure (C16Hso02)' Olsaure 
(C18H s40 2), die ihr isomere Rapinsaure (ClsHs402)' Eruka- oder Bras
sikasaure (C22H4202)' Diese Sauren sind bei gewohnlicher Temperatur
teils fest, teils fliissig, samtlich aber bei wenig erhohter Temperatur
schmelz bar. In Alkohol sind sie viel leichter loslich als die Glieder der
Essigsaurereihe mit gleicher Kohlenstoffzahl. Sie gehoren zu den un
gesattigten Sauren und sind daher wie alle ungesattigten Verbindungen 
durch eine Reihe charakteristischer Reaktionen ausgezeichnet, zu denen 
die gesattigten Fettsauren nicht befahigt sind. Insonderheit besitzcn 
sie die Fahigkeit, unter geeigneten Bedingungen Wasserstoff, Chlor. 
Brom und Jod, und zwar je zwei Atome aufzunehmen, wobei sie in die 
Sauren der Essigsaurereihe oder deren Substitutionsprodukte iiber
gehen. Erhitzt man z. B. Olsaure mit rauchender Jodwasserstoffsaure 
bei Gegenwart von rotem Phosphor auf 200-210° C, so geht sie in 
Stearinsaure iiber entsprechend der Gleichung: 

ClsHs402 + 2 HJ = ClsH3602 + J 2 
OlsAure Stearinsaure. 

Leichter und vollstandiger gelingt diese "Oberfiihrung noch, wenn 
ma.n nach dem DRP. 141029 durch ein im Olbade erwarmtes Gemisch 
aus reiner Olsaure und feinem, durch Reduktion im Wasserstoffstrom 
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erhaltenen Nickelpulver einen kraftigen Wasserstoff!3trom hindurch
leitet, ein ProzeB, der nach tJbertragung auf die Neutralfette als "Fett
hartung" im Laufe des letzten J ahrzehnts groBe technische Bedeutung 
erlangt hat. 

Die wichtigste Saure aus dieser zweiten Olsaurereihe ist die 01-
saure selbst, aU('l:\ Oleinsaure oder Elainsaure genannt. Sie ist iIi 
reinem Zustande bei gewohnlicher Temperatur fliismg und erstarrt bei 
+ 4 ° C zu einer harten kristallinischen Masse, die bei + 14°C wieder 
schmilzt. Das spezifische Gewicht ist 0,898 bei + 15° C. In, ganz 
reinem Zustande istme ein farbloses, geschmack- und geruchloses 01, 
welches Lackmuspapier nicht rotet; dagegen entfarbt diE'! reine Olsaure 
durch ein Tropfchen Alkali gerotete Phenolphtaleinlosungl). In 
Wasser ist die Olsalire unloslich, leicht !Oslich aber schon in kaltem 
Alkohol, selbst wenn er verdiinnt ist. Durch groBere Mengen Wasser 
wird me indessen wieder aus der alkoholischen LOsung abgeschieden. 
FUr mch alIein ist die Olsaure bei gewohnlichem Druck nicht destilliet'
bar; me geht aber in einem iiberhitzten Dampfstrom bei 250° C un
zersetzt iiber. Beim Stehen an der Luft verandert me mch durch Auf
nahme von Sauerstoffj me wird dann gelb und iibelriechend, nimnit 
einen kratzenden Geschma.ck an und rotet Lackmus. Beim Durch
leiten von Luft wird Olsaure, die auf 200° erhitzt ist, nach Benedikt 
und Ulzer 2) zum groBten Teil in Oxyolsaure iibergefiihrt. Salpeter. 
saure oxydiert Olsaure lebhaft. Salpetrige Saure verwandelt sie· in 
die isomere Elaidinsaure. Diese ist kristallinisch, schmilzt bei 51 bis 
52° C, ist loslich in Alkohol und Ather, unloslich in Wasser, reagiert 
sauer, und lallt. mch unzersetzt destillieren. Auf eine Temperatur von 
60° C gebracht, absorbiert me Sauerstoff und erstarrt dann nicht wieder. 
Oxydierte Olsaure wird durch salpetrige Saure nicht in Elaidinsaure 
verwandelt. . 

Durch SchmeIzen mit Atzkali zerfallt die Olsaure unter Wasser
stoffentwicklung ~ Palmitinsaure und Essigsaure gemall der Gleichung: 

C18H s40 2 + 2 KOH = C2Hs0 2K + ClsH3102K + Hz 
OllliLure Atzkali EsBigs. Kall Palmit1ns. Kali Wasserstoff. 

Diese Reaktion, die nach ihrem Entdecker meist als Varrentrapp
ache Reaktion bezeichnet.wirdS), ist bereits in den sechziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts zur Herstellung von Palmitinsaure vOriibergehend 
technisch verwertet worden 4). 

Die SaIze der Olsaure verhalten sich in bezug auf ihre Loslichkeit 
in Wasser denen der fest en Fettsauren ahnlich, da nur die Alkalisalze 
loslich sind. Dagegen sind alIe anderen SaIze in Alkohol und einigeauch 
in .Ather loslich; zu den letzteren gebOrt das BleisaIz. Das Silbersa.lz 
der Olsaure ist in Ather unloslich. Die AlkalisaIze scheiden mch. a.ua 
ihren wasserigen LOsungen bei Zusatz von iiberschiissigem Alkali, 

1) Benedikt-Ulzer, Analyse der Fette und Wachsarten, 4. Ad, Berlin 
1903, S.23. 

2) Benedikt und Ulzer, Zeitschr. f. chem. Ind. 1887, Heft 9. 
8) Varrentrapp, Liebigs Annalen 80, 196. 
') Vgl. Muspratt 8, 491; 0, 1M. 

2* 
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Chlorlllttrium usw. aus. Alle Salze der Olsaure sind weicher als die 
der festen Fettsauren und meist unzersetzt schmelzbar. 

Olsaures Natron (C1sHa302Na) kann aus absolutem' Alkohol 
kristallisiert erhalten werden. Es lost sich in lO Teilen Wasser von 
12° C, in 20,6 Teilen Alkohol vom spezifischen Gewicht 0,821 bei 13 0 C 
und in lOO,Teilen siedenden Athers (Chevreul). Das Kalisalz bildet 
eine durchsichtige Gallerte, die in 4 Teilen kalten Wassers und auoh in 
Alkohol und Ather weit leichter loslich ist als das Natronsalz. Das 
Bariumsalz ist ein in Wasser unlosliches Kristallpulver, welches bei 
lOO 0 C zusammenbackt, ohne zu schmelz en. Von kochendem Alkohol 
wird es sehr schwer aufgenommen. Das olsaure Blei stellt ein weiBes 
lockeres Pulver dar, das bei 80 0 C zu einer gelben Flussigkeit schmilzt 
und nach dem Erkalten zu einer sproden Masse erstarrt. In Ather ist das 
Bleioleat klar !Oslich, dagegen nur wenig !Oslich in absolutem Alkohol. 

Die Linolsaure (C18Hs202)' die Linolensaure (ClsHao02) und die 
Isolinolensaure (ClsHso02) bilden die flussige Fettsaure des Leinols, 
die von Hazura 1) als ein Gemisch dieser drei oben genannten Sauren 
erkannt wurde. Man faBt diese Sauren unter dem Namen trocknende 
Sauren zusammen, da sie die Fahigkeit besitzen, an der Luft leicht 
Sauerstoff aufzunehmen und in feste, unlosliche Korper uberzugehen. 

Die Linolsaure ist ein schwach gelbliches, in der Kalte nicht er
starrendes, fast geruchloses 01 vom spezifischen Gewicht 0,9206 bei 
14 0 C. Sie reagiert schwach sauer und ist leicht loslich in Alkohol und 
Ather. Mit salpetriger Saure gibt sie im Gegensatz zur eigentlichen 
Olsaure kein festes Produkt, sondern wird nur rotlich und dickflussig. 
An der Luft nimmt sie viel rascher Sauerstoff auf und geht, in dunnen 
Schichten der Luft ausgesetzt, zuerst in eine feste, harzahnliche Sub
stanz, die O:x;yoleinsaure, und schlieBlich in einen neutralen, in Ather 
unloslichen Korper, das Linoxyn, uber 2). Bei der katalytischen Be
handlung mit Wasserstoff wird die Linolsaure ebenso wie die Linolen
und Isolinolensaure in Stearinsaure verwandelt. Die Salze der Linol
saure kristallisieren nicht und sind in Alkohol und Ather loslich. 

Die Linolensaure ist ein 01 von eigenartigem, fischol- oder firnis
ahnlichem Geruch, wahrend die Isolinolensaure bisher nicht isoliert 
wurde. Ihre Existenz ist jedoch durch die Vntersuchung der aus der 
Linolensaure erhaltenen Oxydationsprodukte wahrscheinlich gemacht 3 ). 

Die Clupanodonsaure (ClsH2S02) endlich wurde von Tsujimoto 
aus dem Sardinentran als schwachgelbliche, fischartig riechende Flussig
keit isoliert, die sich an der Luft unter Bildung eines trockenen Fir
nisses oxydiert und wahrscheinlich der Trager des spezifischen Tran
geruches ist. Bei der katalytischen Reduktion geht sie ebenfalls in 
Stearinsaure uber. Durch Alkalischmelze wird sie ebenso wie die vor
besprochenen Fettsauren mit mehrfacher Doppelbindung zu einer nie
driger molekularen Saure abgebaut, indem fur jede Doppelbindung zwei 
Kohlenstoffatome in Form der Essigsaure zur Abspaltung kommen. 

1) Monatsh. f. Chemie 1888, 9, 180. 
2) Mulder, JBhresber. 1865, S.324. 
~) Hazura, Monatsh. f. Chemie 9, 180. 



Die Natur der Fette. 21 

Ala Vertreter der hydroxylierten einbasischen, ungesattigten Sauren· 
der Rizinusolsaurereihe ist vor aHem die Riziuusolsaure selbst, auch' 
Rizinoisaure genannt, hervorzuheben. Diese ist bei 15° C ein dickes 
01 von 0,940 spezifischem Gewicht; ihr Schmelzpunkt liegt nach Juil
lard!) bei 4_5° C. Sie ist nicht unzersetzt fliichtig und in Alkohol 
und Ather in jedem VerhiiJtnis loslie-h. 

Beim Destillieren unter 50 mm Druck siedet sie wenig iiber 250 ° 
und liefert eine olige Saure ClsH3202' die nach Zusammensetzung und 
Charakter der Linolsaure' ahnlich ist. Die aus dem Rizinusol dar
gestellte Saure ist nach Walden 2) optisch aktiv. Bei langerem Auf
bewahren wird die Rizinusolsaure durch Polymerisation dick und zah
fliissig, absorbiert jedoch keinen Sauerstoff. Durch salpetrige Saure 
wird sie in die stereoisomere Rizinelai'dinsaure vom Schmelzpunkt 
52-53° C iibergefiihrt. In der Alkalischmelze liefert sie Sebazinsaure 
und sekundaren Oktylalkohol, bei der katalytischen Reduktion eine 
Oxystearinsaure, die bei der Destillation in eine feste Olsaure, ver
mutlich die Isoolsaure (ClsH3402) iibergeht. Bei der Einwirkung von 
konzentrierter Schwefelsaure auf. Rizinolsaure entsteht, ahnlich wie bei 
Verwendung von Olsaure (Oxystearinschwefelsaure), zunachst Dioxy
stearinschwefelsaure, daneben aber auch schwefelfreie Kondensations
und Polymerisationsprodukte. 

Die Salze der Rizinusolsaure verhalten sichahnlich vde die der 01" 
saure, die meisten lassen sich kristallisiert erhalten. Die wasserige 
Losung der Alkalisalze besitzt· jedoch im Gegensatz zu den Losungen 
der vorbesprochenen fettsauren Alkalien kein Schaumvermogen, das 
Bleisalz ist in Ather lOslich und schmilzt bei 100°. 

Die Fett- und Wachsalkohole. Wie bereits erwahnt, sind die Fett
sauren in den natiirlichen Fetten esterartig mit. einem dreiwertigen 
Alkohol, dem Glyzerin, verbunden, wahrend in der Hauptsache die 
gleichen Fettsauren in den Wachsen mit hochmolekuhtren einwertigen 
Alkoholen verestert sind, unter denen der Cetylalkohol, der Myricyl
alkohol und das Cholesterin bzw. Isocholesterin besonders hervor
zuh eben sind. 

Das Glyzerin ,(C3H 5(OHh) ist in reinem Zustand eine neutrale, 
farb- und geruchlose, siiBschmeckende Fliissigkeit von sirupartiger 
Konsistenz. Bei starker Abkiihlung erstarrt es in rhombischen Kri
stallen, die erst wieder bei 20° C schmelzen. Die Angaben iiber das 
spezifische Gewicht stimmen nicht g~nau untereinander iiberein, weil 
das Glyzerin auf Grund seiner hygroskopischen Eigenschaften nur 
schwer von den letzten Anteilen Wasser befreit werden kann. Es ist 
bei 15° C nach Chevreul 1,27, nach Pelouze 1,28, nach Mendele
jeff 1,26385 bezogen auf Wasser von 0° oder 1,26468 bezogen auf 
Wasser von 15° C, nach· Gerlach 1,2653 (Wasser von 15° C = 1), 
bei 17,5° C nach Strohmer 1,262. Glyzerin laBt sichin allen Ver
haltnissen mit Wasser mischen, dabei tritt Volumenverminderung und 

1) J uillard, Bull. Soc. chim. 1895, S. 240. 
2) Ber. d. Deutsch. Chern. Gesellsch. 1894, 2", 3472. 
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Temperaturerhohung ein. Es ist ferner mischbar mit Alkohol, leicht 
loslich in atherhaltigem Alkohol, sehr schwer aber in Ather allein. 
Mit Wasserdampfen ist es leicht fliichtig, weshalb mehr als 70 %ige 
Glyzerinlosungen durch Eindampfen ohne Verlust nicht konzentriert 
werden konnen. Reines Glyzerin siedet unter gewohnlichem Druck 
unzersetzt 1), bei Gegenwart von Verunreinigungen zerfallt es aber wah
rend der Destillation teilweise in Wasser und Akrolein (CaH 40), dessen 
Dampfe die Augen sehr angreifen und im Schlunde heftiges Kratzen 
verursachen. 1m Vakuum ist das Glyzerin jedoch unzersetzt fliichtig. 
FUr viele Salze besitzt es ein sehr bedeutendes Losungsvermogen, auch 
in Wasser unlosliche Seifen vermag es in geringer Menge aufzunehmen. 
Mit Basen bildet es salzartige Verbindungen, die Glyzerate genannt 
werden, und unter denen die der Alkalien, alkalischen Erden und des 
Bleis besonders zu nennen sind. Mit Schwefelsaure entstehen Schwefel
saureester, die unbestandig und leicht zerflieBlich, auch im Vakuum 
nicht destillierbar sind, mit Salpetersaure die Salpetersaureester oder 
Glyzerinnitrate, unter denen das Trinitrat oder Nitroglyzerin, eine 
olige, blaBgelbe Fliissigkeit vom spez. Gew. 1,61 fiir die Darstellung 
von rauchlosem SchieBpulver und Sprengstoffen (Dynamit) groBe tech
nische Bedeutung besitzt. Der Phosphorsaureester, die Glyzerin
phosphorsaure besitzt infolge ihrer Verwandtschaft zum Lezithin, dem 
Hauptbestandteil der Nervensubstanz, ein physiologisches Interesse. 

Durch wasserentziehende Mittel wird das Glyzerin in Akrolein iiber
gefiihrt, Oxydationsmittel wirken stark zersetzend, in der Alkalischmelze 
bilden sich Ameisensaure und Essigsaure unter gleichzeitiger Wasser
stoffentwicklung. 

Der Cetylalkohol (C16H aaOH), hauptsachlich im Walrat vor
kommend, ist eine weiBe kristallinische Masse, ohne Geschmack und 
Geruch, die bei 50° C schmilzt und bei 344 ° C siedet; er ist unloslich in 
Wasser, loslich in Alkohol und sehr leicht lOslich in Ather und Benzol. 
Durch Oxydation mit Kaliumbichromat und SchwefE'lsaure wird er in 
Palmitinsaure iibergefiihrt. In der Alkalischmelze entsteht ebenfalls 
Palmitinsaure unter Wasserstoffentwicklung. 

Der Myricylalkohol (Melissylalkohol, CaoH010H) findet sich in 
verschiedenen Wachsarten, vornehmlich im Bienenwachs. Er krista-ill
siert aus Ather in kleinen, seidenglanzenden Kristallen vom Schmelz
punkt 88°, bei der Destillation zersetzt er sich teilweise, in der Alkali
schmelze gibt er Melissinsaure CaryH6002' 

Das Cholesterin (C27H 4bOH) kristallisiert aus Chloroform in 
wasserfreien Nadeln vom spezifischen Gewicht 1,067, welche bei 145 bis 
146 0 C schmelzen. Aus wasserhaltigem Alkohol oder Ather scheidet 
es sich in Blattchen mit 1 Mol. Kristallwasser ab, welches schon beim 
Stehen iiber Schwefelsaure, rascher beim Trocknen gegen 1000 C ab
gegeben wird. Das Cholesterin ist unloslich in Wasser, sehr wenig 
loslich in kaltem verdiinnten Alkohol. Es lOst sich in 9 Teilen kochen
den Alkohols vom spezifischen Gewicht 0,84 und in 5,55 Teilen von 

1) Mendelj eff, Liebigs Annalen 114, 167. 
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0,82 spezifischem Gewicht. Ather, Schwefelkohlenstoff, Chloroform 
und Petroleum nehmen es leicht auf. Seine Losungen drehen die Po
lorisationsebene des Lichtes nach links. Das Molekularbrechungs
vermogen betragt 201. Bei vorsichtigem Erhitzen ist es unzersetzt 
fliichtig; doch destilliert man es besser unter vermindertem Druck. 
Seine chemische Zusammensetzung ist noch nicht mit Sicherheit fest
gestellt. In der Alkalischmelze entstehen keine Fettsauren. Das ihm 
ahnliche Isocholesterin kristallisiert aus Ather in feinen Nadeln 
vom Schmelzpunkt 137-138 0 C. 1m Gegensatz zum Cholesterin dreht 
es die Polarisationsebene nach rechts. 

Das Cholesterin ist ebenso wie das lsocholesterin ein wesentlicher 
Bestandteil des Wollfettes. Da aber auBerdem alie animalischen Ole 
und Fette geringe Mengen Cholesterin enthalten, so deutet seine An
wesenheit in reinem 01 oder Fett auf animalischen Ursprung hin. Fiir 
den Nachweis besonders charakteristisch ist die Lie bermannsche 
Reaktion, nach der sich beim Eintraufeln von konzentrierter Schwefel
saure in eine kalt gesattigte wsung von Cholesterin in Essigsaure
anhydrid eine rosenrote und dann dauernde Blaufarbung bildet. 

Die natiirlichen Glyzeride. Die natiirlichen Fette sind zum groBten 
Teil Gemische verschiedenartiger Triglyzeride, unter denen das Tri
stearin, das Tripalmitin und das Triolein die am hii.ufigsten vorkom
menden und daher auch die wichtigsten sind. Daneben hat als Bestand
teil des Kokosoles 4lsonderheit das Trilaurin technische Bedeutung. 

Die charakteristischen Eigenschaften der Glyzeride werden im all
gemeinen durch den Charakter der an das Glyzerin gebundenen Fett
sauren bedingt. Die Schmelzpunkte liegen in der Regel aber hOher ala 
diejenigen der Stammsauren und zwar ist hier die zuerst von Heintz 
am Tristearin beobachtete Erscheinung des sogenannten doppelten 
Schmelzpunktes besonders auffallend. 

Das Tristearin [CaHs (ClsHas02)a], das gewohnlich kurz nur als 
Stearin bezeichnet wird, bildet farblose, perlmutterglanzende Schup
pen, die bei 71,6 0 C schmelzen und bei 70 0 C zu einer undeutlich kristal
linischen Masse erstarren; erhitzt man das Stearin jedoch mindestens 
40 iiber seinen Schmelzpunkt, so erstarrt es erst bei 520 C zu einer 
wachsahnlichen Masse und schmilzt dann bei 55 0 C. Erwarmt man 
dieses wieder einige Grade iiber seinen Schmelzpunkt, so nimmt es den 
urspriinglichen Schmelzpunkt von 71,6 0 C wieder an. Man erklart diese 
Erscheinung heute als Folge der Unterkiihlung der einmal geschmol
zenen Substanz, welche die kristallinische Beschaffenheit noch nicht 
wieder angenommen hat. Das Stearin ist unloslich in Wasser, ~enig 
loslich in kaltem Alkohol und Ather, aber leicht IOslich in warmem Ather 
und kochendem Alkohol. Benzin und Chloroform losen es schon bei ge
wohnlicher Temperatur. Bei der Destillation erleidet es Zersetzung. 

Das Tripalmitin [CaR 5 (C16H310 2)S], kurz Palmitin genannt, ist 
neben dem Stearin in den talgartigen und in vorwiegender Menge in 
den schmalzartigen Fetten enthalten. Da es sich indessen von dem 
Stearin nur schwierig trennen laBt, so ist es sehr schwer rein darzu
stellen. Das Tripalmitin besteht aus kleinen, perlmutterglanzenden 
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Kristallen, die in kaltem Alkohol sehr schwer, in kochendem etwas 
leichter loslich sind und sich beim Erkalten in Flocken ausscheiden. 
In siedendem Ather und Benzin ist es in allen Verhaltnissen loslich, 
in Chloroform lOst es sich bereits bei gewohnlicher Temperatur. Beim 
Erhitzen zeigt es ebenfalls die Erscheinung des doppelten Schmelz
punktes, indem es bei 50,5 ° C schmilzt, bei weiterem Erwarmen abel' 
wieder erstarn und erst bei 66,5 ° C neuerdings geschmolzen ist!). 

Das Trilaurin [CaR5 (C12R 2a0 2hJ bildet weiBe, stern- oder baum
formig gruppierte Nadeln, die bei 45-46° C schmelzen, erst bei 23° C' 
wieder erstarren und sich nicht in Wasser, schwer in kaltem, bessel' 
in heliem Alkohol, leicht aber in Ather und anderen organischen Lo
sungsmitteln IOsen. Durch Kalilauge ist es ziemlich leicht zu verseifen 
und bildet dann einen klaren Seifenleim. 1m Vakuum ist es unzersetzt 
destillierbar. Bei 10 mm Druck liegt der Siedepunkt bei 260-275° C. 

Das Triole in [CaR5 (ClsRaa02)aJ, kurz als Olein bezeichnet, bildet 
den vorwiegenden Teil der nicht trocknenden Ole. Rein dargestellt 
bildet es ein farb- und geruchloses 01, das bei - 5° C in Kristallnadeln 
erstarrt. Es ist unloslich in Wasser, schwer loslich in kaltem Alkohol, 
mit Ather aber in jedem Verhaltnis mischbar. An der Luft dunk eli;, 
es nach, wird sauer und iibelriechend (ranzig), indem die Olsaure all
mahlich Zersetzung erleidet. Wie sich die Olsaure durch die Ein
wirkung von salpetriger Saure in Elaidinsaure verwandelt, so geht auch 
das Olein unter denselben Verhaltnissen in eine isomere feste Verbin
dung, das Elaidin, iiber. Letzteres besteht aus Kristallwarzen, die 
nach Meyer 2) bei 32° C, nach Duffya) bei 38° C schmelzen und sich 
in Alkohol fast gar nicht, in Ather leicht auflosen. 

Zu erwahnen ist schlieBlich noch das Tririzinolein [CaR5(ClsRas03hJ, 
em farbloses, neutrales, abfiihrend wirkendes 01, das optisch aktiv, mit 
Alkohol und Eisessig mischbar ist und Ieicht in die Ester anderer AI
kohole iiberfiihrt werden kann. Beim Aufbewahren erleidet es durch 
Polymerisation Veranderungen. 

Beziiglich der Mengenverhaltnisse, in welchen das Stearin, Palmitin 
und Olein in den Fetten vorkommen, ist zu bemerken, daB ein Fett 
um so fester ist, je mehr es von dem ersten enthalt, und um so weicher, 
je mehr das Ietztere vorwaltet. 

Die Aufspaltung und Verseifung der Fette. 
Unter "Verseifung" verstand man urspriinglich nur den chemischen 

ProzeB, welcher beim Kochen der Fette mit starken Basen vor sich 
geht, wobei sich Glyzerin und fettsaure Salze der Alkalien, Erdalkalien 
und gewisser Schwermetalle (Blei) bilden; im weiteren Sinne bezeichnet 
man aber - nicht ganz mit Recht - jede Reaktion, bei welcher die 
Fette auch ohne Mitwirkung- von Basen in Glyzerin und Fettsauren 

. . 1) Benedikt-Ulzer, Analyse der Fette und Wachsarten, 4. Aufl., Berlin 
1903. S.59 . 

. 2) Meyer, Liebigs Annalen 36,177. 
3) Duffy, Jahresber. 1852, 611. 
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ze'rlegt werden, mit dem gleichen Namen. 1m wissenschaftlichen Sprach
gebrauch gilt als Verseifung jedoch lediglich der ProzeB, bei dem eine 
wirkliche Verseifung, d~ h. die Salzbildung aus den Sauren stattfindet, 
wahrend man die Aufspaltung der Fette, wie sie durch gespannten 
Wa.sserdampf, Mineralsauren, aromatische Sulfosauren und schlieBlich 
auch bei niedriger Temperatur durch lipolytische Fermente erfolgt, 
als Hydrolyse bezeichnet. In der Technik hat sich fiir Prozesse der 
zweiten Art auch der Begriff "Fettspaltung" eingefiihrt. 

Samtliche Fettspaltungs- und Verseifungsmethoden verlaufen nach 
dem durch die folgende Gleichung ausgedriickten, einfachen Reaktions
schema: 

N eutmIfett Wasser Glyzerin Fettsiiure 

so daB es siGh bei diesen Verfahren also stets um den gleichen che
mischen Vorgang, die Zerlegung eines Esters durch Wasseraufnahme 
in Alkohol und Saure, handelt. Bei· der Verseifung durch eine zur 
Bindung der entstehenden Sauren hinreichenoo Menge von Basen 
(Kali, Natron, Kalk, Magnesia) entstehen an Stelle der freien Sauren 
deren Salze, die man, witi schon. mehrfach erwahnt, als Sei£en be
zeichnet. Der ProzeB verlauft dann in folgender Weise: 

/OOSR. , 
C3Hs" OOC,R + 3 KOH = C3Hs(OH)3 I 3 RCOOK 

"ooeR Atzkali Glyzerin Fetts. KaJi 

/OOCR .. 
2C.3Hs" OOCR + 3Ca(OH)2 = 2C3Hs(OHh +. 3(RCOO)2Ca 

"OOCR Atzkalk Glyzerin Fetts •. Kalk 

Bei VerwenduBg von Atznatron zur Versetfung ergibt sich eine der 
ersten analoge, bei Verwendung von Magnesia eine der zweiten ahnliche 
Gleichung. Der Unterschied entsteht dadurch, daB Kalium undNatrium 
einwertige, Kalzium und Magnesium dagegen zweiwertige Metalle sind. 

1m Laboratorium zerlegt man die Fette am zweckmaBigsten durch 
Verseifen mit alkoholischem Kali. Lew kowi tsch 1) gibt dafiir folgende 
Vorschrift: ,,50 g Fett werden mit 40 ccm kaustischer Kalilosung von 
1,4· spezifischem Gewicht und 40 ccm starkem Weingeist auf dem 
Wasserbade in einer Porzellanschale unter bestandigem Riihren erhitzt, 
bis die· Seife dick geworden ist. Sie wird alsdann in 1000 ccm Wasser 
aufgelost und. die Losung iiber freiem Feuer gekocht, um den Alkohol 
zu verjagen. Dies geschieht am besten in der Weise, daB man das ver
dampfte Wasser von Zeit zu Zeit ersetzt. Die Seife wird hierauf durch 
Zusatz von verdiinnter Schwefelsaure zersetzt und die Losung erhitzt, 
so daB die Fettaauren sichals eine klare, olige Masse auf der wasserigen 
I.OBung absetzen. Letztere wird dann mit einem Heber abgezogen 

1) Chemische Technologie und Analy&e der Ole, Fette und Wachse. Braun
schweig 1905, So 64. 
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und die F.ettsaure mehrmals mit heillem Wasser gewaschen, bis di& 
Schwefelsaure entfemt ist. Die warmen, fltissigen Fettsauren werden 
durch ein trockenes Faltenfilter im HeiBwassertrichter filtriert." 

Auch im technischen GroBbetriebe bietet die Verseifung im alko
holischen LOsungsmittel vielfache Vorteile, doch verwendet man zweck
maBigerweise alsdann hoher molekulare, relativ hochsiedende und in 
Wasser unlosliche Alkohole, wie beispielsweise das durch Hydrlerung 
des Phenols erhaltliche Cyclohexanol und seine Homologen. Bei Gegen
wart dieser weit tiber 100° siedenden LOsungsmittel ist der Verseifungs
prozeB selbst bei Temperaturen durchftihrbar, welche nicht nur eine 
schnelle Verseifung der Fette, sondem auch eine vollstandige Auf
spaltung der mit den gewohnlichen Mitteln nur schwer verseifbaren 
Wachse ermoglichen, wobei die erhaltenen Seifen namentlich bei Ver
wendung schlecht riechender Fette und Trane, im Geruch weitgehend 
verbessert werden und durch die Anwesenheit der als Losungsmittel 
verwandten Alkohole Eigenschaften erhalten, die sie vomehmlich ftir 
Textilzwecke als besonders geeignet erscheinen lassen 1). 

Mit kohlensauren Alkalien lassen sich die N eutralfette nur bei hOherer 
Temperatur verseifen. Es erfolgt alsdann unter Entbindung von 
Kohlensaure eine Neutralisation der durch "Wasserverseifung" primar 
entstehenden Fettsauren. Diese Tatsache hat zuerst Tilgh man 2) tech
nisch zu verwerten gesucht. Er vermischte das geschmolzene Fett mit 
der zur Verseifung notwendigen Menge einer Losung von kohlensaurem 
Alkali und trieb die erhaltene Emulsion durch ein langes, gewundenes 
schmiedeeisernes Rohr, das 1/2 Zoll inneren und I Zoll auBeren Durch
messer hatte und in einer Feuerung lag. Je nach Beschaffenheit des 
Fettes wurde auf 260-330° erhitzt. Das Verfahren hat sich praktisch 
jedoch nicht bewahrt. . 

Ammoniak, das sich sonst den Alkalien analog verhalt, wirkt nicht 
wie diese auf Fette verseifend. Mischt man ein fettes 01 durch Schtitteln 
mit einer wasserigen Ammoniaklosung, so entsteht eine Emulsion. 
Setzt man diese der Luft aus, so verfltichtigt sich das Ammoniak nach 
kurzer Zeit, und das 01 scheidet sich unverandert abo 

Beim Erhitzen von Neutral£etten mit Ammoniak unter Druck ent
steht jedoch neben Fettsaureamiden auch Ammoniumseife, die mit 
Alkalisalzen zu Alkaliseifen umgesetzt werden kann. 

Die Spaltung dar nattirlichen Glyzeride in Fettsa.uren und Glyzerin 
besitzt ftir einen groBen Teil der fettverarbeitenden Industrien, in
sonderheit ftir die Stearin- und Seifenindustrie, eine groBe, praktische 
Bedeutung. FUr die erstere ist. die Zerlegung des Fettmolektils Selbst
zweck, ffir die letztere stellt, soweit man von der Verseifung der Neutral
fette absieht, die Fettsaure ein Halbfabrikat dar, dessen Neutralisation 
mit Alkali erst das Endprodukt ergibt. Die bei weitem wirtschaft
lichere Methode der. "Fettsa.ureverseifung" hat dazu geftihrt, daB zum 
wenigsten aIle groBeren Betriebe heute tiber eine eigene Fettspaltungs
anlage verfiigen, so daB die Fettspaltung im eigenen Betriebe gewisser-

1) Siebe S. 130. 
2) Dingl. pol. J., 138, 123. 
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maBen als erste Phase der Seifenerzeugung gelten kann. 1m folgenden 
sollen daher zunachst die technischen Verfahren der Fettspaltung, d. h. 
die Fettsaure- und Glyzeringewinnung, behandelt werden. 

Die technischen Fettspaltungsverfahren. Der Fettindustrie stehen, 
wie bereits erwahnt, eine ganze Anzahl von Verfahren zur Verfugung, 
die eine Spaltung der Fette und eine wirtschaftliche Gewinnung des 
Glyzerins und der Fettsauren in relativ reiner Form gewahrleisten. 
FUr die jeweilige Auswahl entscheidend ist vornehmlich die Art der 
vorzugsweise zu spaltenden Fette, da sich keins dieser Verfahren uni
versell fur die befriedigende Spaltung aller Fette eignen durfte. In
folgedessen ist auch keins dieser Verfahren als absolut gut oder schlecht 
zu bezeichnen, da jedes im geeigneten Fall verwendbar ist. 

Die heute meist verwandten Verfahren sind: 

1. Die Fettspaltung im Autoklaveh (Druckkessel) unter Zusatz eines 
fettspaltenden Oxydes, 

2. Die Fettspaltung unter gewohnlichem Druck mittels Mineral
sauren (Schwefelsaure), 

3. Die Fettspaltung unter gewohnlichem Druck mit aromatischen 
Sulfofettsauren (Twitchell-Reaktiv, J>feilringspalter) oder auch 
hochmolekularen aliphatischen Sulfosauren (Kontaktspalter), 

4. Das fermentative oder enzymatische Fettspaltungsverfahren 
nach Connstein, Hoyer und Wartenberg, 

5. Das Krebitzsche Kalkverseifungsverfahren, das an Stelle der 
Fettsauren allerdings deren Kalkseifen ergibt, aber ebenfalls 
eine nahezu quantitative Abscheidung des Glyzerins ohne Ver
unreinigung gestattet. 

Der von de Milly im Jahre 1851 eingefuhrte AutoklavenprozeB 
wird heute im allgemeinen unter Zusatz von 0,6 % Zinkoxyd, dem 
0,3 % Zinkgrau (Zinkstaub) beigemischt ist, bei 6 Atm. in etwa 8 Stunden 
durchgefuhrt, und zwar in bezug auf die verwandte Apparatur im 
wesentlichen auch heute noch den Angaben de Millys entsprechend. 

Fig. 1 zeigt den von ihm verwandten Autoklaven mit ZubehOr. A ist 
ein geschlossenes zylindrisches GefaB aus Kupfer mit einer Wandstarke 
von 18 mm, doppelt genietet und mit halbkugelformigem Boden und Kopf 
versehen; es hat einen Durchmesser von 1,2 m und eine Hohe von 5 m, 
ist mit einem Sicherheitsventil S, einem Manometer und einem Mannloch 
versehen. Die Armaturen sind massiv und aus bester Hartbronze her
gestellt. Durch das Rohr L steht der Apparat mit einem Dampfkessel 
in Verbindung, welcher Dampf von 6 Atmosphiiren "Oberdruck liefert. 

Durch den Hahn L, von welchem ein Rohr bis auf den Boden des 
Autoklaven geht, tritt der Dampf in letzteren ein. Die Rohre D und E 
dienen zur Entleerung des Apparates nach beendigter Verseifung und 
gehen ebenfalls bis auf den Boden desselben 1). Der Betrieb ist folgender: 

1) Statt zweier AblaGrohre verwendet man jetzt gew5hnlich nur. ein AblaG
rohr. Dieses ist dann auGerhalb des Autoklaven mit einem Dreiwegebahn ver
sehen, und von diesem aus gehen die Verbindungen nach dem Glyzerinbottich 
und dem Fettsiiurebottich. 
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Das zu einer Beschickung erforderliche, gut vorgereinigte Fett (2500 kg) 
wird in dem holzernen Bottieh H mit Dampf geschmolzen und dann 
durch den Trichter G in den Apparat gebracht. Hierauf wird das 
Spaltmittel, 15 kg ZinkweiB und 7 kg Zinkgrau gleichmaBig mit Wasser 
oder 01 angeriihrt und dem auf etwa 50° erwarmten Autoklaveninhalt 
beigemischt. SchlieBlich werden noch 5001 Wasser nachgegeben. Nach
dem der Apparat so beschickt ist, wird der Hahn am Trichter G ge
schlossen und der Dampfhahn L geoffnet. Der Dampf tritt am Boden 
ein, durchdringt die im Kessel befindliche Masse und arbeitet sie gut 
durcheinander. Der Druck im Autoklaven steigt bald auf 6 Atmo-

Fig. 1. Autoklav mit Zubehor fur Fettspallung. 

spharen. Nach etwa 8 Stunden sperrt man den Dampf ab und iiber
laBt den Apparat 2 Stunden der Ruhe, damit sich das glyzerinhaltigfl 
Wasser absetzen kann. Alsdann offnet man den Hahn D - der Druck 
ist noch immer hinreichend stark, um die im Autoklaven befindliche 
Masse heraustreiben zu konnen - und so wird zunachst das unten 
befindliche Glyzerinwasser herausgepreBt und gelangt durch eine Filtrier
vorrichtung C in den Bottich B. Sobald das Glyzerin heraus ist und die 
Fettmasse herauszutreten beginnt, schlieBt man den Hahn D, offnet 
den Hahn E und laBt das Gemisch von Fettsauren und Zinkseife in 
den Bottich I treten. Sobald sich allesin letzterem befindet, gibt man 
30 kg Schwefelsaure von 66 ° Be, die man zuvor auf 10 Be verdiinnt 
hat, unter ' Umriihren hinzu und laBt gleichzeitig Dampf einstromen . . 
Hierbei soll die Temperatur jedoch nicht iiber 80-85° C steigen, da 
80nst die Farbe der Fettsaure leidet. Nach ungefahr 2 Stunden ist die 
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.Zersetzung der Zinkseife beendigt. Man sperrt jetzt· den Dampf ab, 
laBt die Fettsaure absetzen, um sie schlieBlich in einen Abziehbehalter 
abzulassen, wo sie vorteilhafterweise einer nochmaligen W~schung mit 
.kochendem Wasser unterzogen wird. 

Die soerhaltene Fettsaure enthalt je nach Art des gespaltenen Fettes 
86-95 % freie Fettsaure und ist auf Grund ihrer hellen Farbe insondel'
heit auch zur Seifenfabrikationvorziiglich verwendbar. Die technische 
Ausbeute an Glyzerin von 28° Be betragt, ebenfalls je nach Art des 
gespaltenen Fettes, 6,5--=12 %, und zwar 10-12 % bei Verwendung 
von Kottonol, Olivenol, Talg, Palmkernol und Kokosol, 7,5-9,5 % 
bei Verwendung von Knochenfett, Maisol, ErdnuBOl, Sesamol, Palmol 
und Leinol und schlieBlich nur 6,5 % bei Verwendung von Tran und 
RizinusOI, trotzdem auch hier eine theoretische Ausbeute von etwa 10 % 
erwartet werden sonte. Wahrscheinlich findet diese Tatsache ihre Erkla
rung in dem Umstand, daB die Tran- und RizinusOlfettsauren auf Grund 
ihres Gehaltes an Oxyfettsauren einen Teil des Glyzerinwassers hart
nackig in Emulsion halten und nicht zum Absetzen gelangen lassen. 

Als Vorteile einer Fettspaltung im Autoklaven ergeben sich vor 
allem, eine sorgfaltige Arbeitsweise vorausgesetzt, die Sicherheit der 
Spaltung, die ein fast reines Rohglyzerin und hochprozentige Fett
sauren in guter Ausbeute gewahrleistet und daneben die helle Farbe 
dieser. Fettsauren, die speziell fiir ihre Weiterverarbeitung auf Seifen 
von Bedeutung ist. Als Nachteil stehen dem jedoch die hohen An
schaffungskosten der Apparatur gegeniiber, die bereits wahrend der 
letzten Kriegsjahre mit Mk. lO 000-20 000 nicht zu niedrig bemessen 
wurden und heute ganz unberechenbar sind. 

Die Fettspaltung mit Mineralsii.uren unter gewohnlichem 
Druck, die sogenannte saure Verseifung, hatpraktische Bedeutung 
heute nur .noch fiir die Stearinindustrie. Aberauch hier kommt sie 
fiir sich allein lediglich bei stark fettsaurehaltigen, minderwertigen 
Fetten zur Anwendring, weil diese Spaltungsmethode starkere Verluste 
an Glyzerin verursacht, das zudem auch qualitativ eine erhebliche 
VerscWechterung erfahrt. In der Regel wird daher lediglich die durch 
Autoklavierung erhaltene 90-95 %ige Fettsaure einer Weiterspaltung 
durch konzentrierte Schwefelsaure unterworfen, um die in der. Auto
klavenfettsaure noch enthaltenen Neutralfettreste vollig zu zetlegen und 
so zu einer nahezu neutralfettfreien, gut kristallisierenden Fettsaure 
zu gelangen, die ihrer dunklen Farbung halber allerdings immer destil
liert werden muB. Da indessen durch die chemische Einwirkung der 
Schwefelsaure auf die in dem Fettsauregemisch enthaltene Olsaure 
(Bildung von ISoOlsaure und Stearolakton) die Ausbeute an festem 
Kerzenmaterial nicht unerheblich erhOht wird, so werden die Nach
teile des Verfahrens durch dessen Vorteile weitgehend ausgeglichen. 

Die hydrolytische Spaltung der Fette mit konzentrierter Schwefel
saure wird im wesentlichen durch die katalytische Wirkung der Wasser
stoffionen dieser Saure bedingt. Daneben wird sie aber, undzwar 
insonderheit in bezug auf die fiir die Spaltung notwendige Zeitdauer 
auBerordentlich begiinstigt durch den Umstand, daB sich bei dieser 
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Behandlung der Fette aus den darin enthaltenen ungesattigten Fett. 
sauren zunachst Sulfofettsauren hilden, die ein groBes Emulsions. 
vermogen und demzufolge die Fahigkeit besitzen, die Fette, und zwar 
besonders auch die von der Schwefelsaure nicht angegriHenen Teile, 
in Wasser iiberaus fein zu verteilen. Dem weiteren Angriff der Schwefel
saure wird damit bei der nachfolgenden Verkochung mit Wasser eine 
groBe Oberflache geboten, so daB die Hydrolyse selbst in relativ kurzer 
Zeit verlaufen kann. 

Die praktische Ausfiihrung dieses auch ala Azidifikation be· 
zeichneten Verfahrens geschieht ambesten in der Weise, daB die bei 
120 0 C vorgetrocknete, wasserfreie Fettmasse in den Azidifikator, einen 
mit Dampfmantel und Riihrwerk versehenen zylindrischen Kessel, ein
gebracht und hier bei einer Temperatur von 11~120° emit 4-6 % 
konzentrierter Schwefelsaure von 66 0 Be rasch und innig durchmischt 
wird. Die Spaltung vollzieht sich in et·wa 15-20 Minuten unter leb· 
hafter Entwicklung von schwefliger Saure, die man durch einen auf dem 
Apparat befindlichen Schornstein ins Freie oder unter eine Feuerung 
entweichen laBt. Die Fettmasse farbt sich zunachst violett, wird dann 
aber immer dunkler und ist schlieB1ich schwarz gefarbt. Nach Be
endigung des Spaltungsprozesses wird sie in kochendes Wasser ein
getragen, durch mehrstiindiges Kochen von der anhaftenden Saure 
befreit und mehrmals noch mit heiBem Wasser nachgewaschen. Das 
abgespaltene Glyzerin geht dann ebenfalls mit in die Waschwasser iiber. 
Die erhaltenen Fettsauren werden zum Zweck einer weiteren Reinigung 
der Vakuumdestillation mit iiberhitztem Wasserdampf unterworfen. 

Nach einer zweiten Methode, die meist nur bei der Verarbeitung 
miriderwertiger, glyzerinarmer, zuvor nicht autoklavierter Fette in 
Anwendung kommt, wird das Fett in dem Azidifikator auf 90 0 C er
warmt und alsdann langsam mit 6-10 % konzentrierter Schwefelsaure 
vermischt, indem man das Riihren durch iiberhitzten Dampf bewirkt. 
Von auBen her wird die Temperatur allmahlich auf 140-1500 C ge
bracht nnd mehrere Stunden hindurch auf dieser Hohe erhalten. AIs
dann wird die Fettmasse ebenfalls mit Wasser verkocht und in der oben 
geschilderten Weise weiterbehandelt. 

Die Fettspaltung unter gewohnlichem Druck mit aromatischen 
Sulfofettsauren, nach ihrem Erfinder Ernst Twitchell in Philadelphia 
meist ala das Twitchellsche Spaltverfahren (DRP. 114491) he
z,eichnet, ist als eine gliickliche Modifikation der Schwefelsaurespaltung 
anzusehen. Wahrend dort jedoch die Sulfofettsauren, die auf Grund 
ihrer emulgierenden Eigenschaften einen schnellen Verlauf der Spaltung 
selbst ermoglichen, in deIQ. zur Spaltung kommenden Fett erst gebildet 
werden, verwendet T wi t c hell diese Sulfosauren in einer gebrauchs
fertigen und haltbaren Form als "Reaktiv", mit dem er gleichzeitig 
Emulsion und Spaltung erreicht. Dies "Reaktiv', , eine Naphtalin
stearosulfosliure wird erhalten, indem man Olsaure (Handelsolein) mit 
Naphtalin im Verhaltnis der Molekulargewichte mischt und dies Ge. 
misch der Sulfurierung mit konzentrierter Schwefelsaure unterwirft. 
Die iiberschiissige SchwefelsaUJ;e wird nach Beendigung der Reaktion 
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mit Wasser ausgewasphen, wobei sich das Reaktionsprodukt als ein 
in der Kalte gelatinierendes 01 auf der Oberflache der sauren Wasch· 
fliissigkeit abscheidet. 1m Gegensatz zu den gewohnlichen aus Olsaure 
und Schwefelsaure aHein erhaltlichen Sulfosauren ist die Naphtalin
stearosulfosaure bei der fiir die Spaltung notwendigen Temperatur von 
100° bestandig, des weiteren ist sie sowohl in Wasser, als in Fetten 
bzw. Fettsauren leicht lOslich und daher besonders geeignet, die gegen
seitige Loslichkeit dieser beiden Stoffe ineinander bzw. ihre Emulsion 
in vollkommener Weise herbeizufiihren. 

Die praktische Ausfiihrung des Twitchellschen Verfahrens zer
fallt in zwei Teile: eine V orreinigung, welche zur Verhinderung einer 
Dunkelfarbung des Spaltproduktes die moglichst vollkommene Ent
fernung aller Schleim- und EiweiBstoffe aus dem zur Verarbeitung 
kommenden Fett bezweckt, und den eigentlichen SpaltungsprozeB. 

Fur die Vorreinigung bringt man das Fett in einen mit Blei aus
gekleideten Behalter aus Holz oder Eisen, der mit Ruhrgeblase und 
Dampfschlange versehen ist, und unterwirft es hier einer Waschung 
mit Schwefelsaure von 60° Be (etwa 77 % H 2S04), nachdem es vorher 
mit direktem Dampf auf eine durch seinen Charakter bestimmte Tem
peratur erhitztist. Die Menge der anzuwendenden Saure und die Dauer 
der Waschung sind ebenfalls von der Art des Spaltgutes abhangig und 
aus der folgenden Tabelle ersichtlich. 

Vorreinigung der Fette 2<ur Twitchellspaltung. 

Temperatur des 
Zusatz von Fettes bei Be- Dauer der Be-Grade des ab-

ginn der 8chwefel- Waschung gesetzten Saure-
Waschung saure 

Stunde wassers 
o Cels. 96 

Leineil 20 21/2 1 15 
Kottoniil . 50 2 1 20 
Palmkern- und 

K"kosol 50 l1/2 1 15 
Talg 0 55 11/4 1 10 
Abfallfett 0 50 11/4 1 10 
Sesamiil 30 11/2 1 15 
ErdnuJ301. 30 11/2 I 

1 15 

Nach der Waschung wird das abgesetzte Saurewasser abgelassen, 
das ebenfalls je nach Art des zu spaltenden Fettes 10-20° Be haben 
solI (so Tabelle), wahrend man das nunmehr zur Spaltung geeignete 
Fett in den Spaltbottic4 einbringt, do h. ·in einen Behalter aus Holz. 
am besten aus Pitch-pine, dessen Stabe durch Nut und Feder fest ver
bunden sind und der durch einen gut schlieBenden Deckel verschlossen 
werden kanno Der Bottich ist auBerdem mit einer offenen. Dampf
schlange aus Messing oder Kupfer und einem AblaBhahn fiir die er
haltenen Spaltungsprodukte (Glyzerin und Fettsaure) ausgestattet. 
Der Deckel enthalt die fur die Zuleitung von Fett, Wasser, Reaktiv 
und Chemikalien notwendigen Offnungen. 
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In dem Spaltbottich wird das Fett zunachst mit 20--25 % Kondens
wasser und 0,1 % Schwefelsaure vermischt und <Iurch direkten Dampf 
,zu lebhaftem Sieden gebracht. Alsdann fiigt man das zuvor in del' 
drei- bis vierfachen Menge Kondenswasser aufgelOste Reaktiv hinzu, 
und zwar bei sehr reinen Fetten lJa-1J2 %, bei weniger reinen 1 % 
und bei ganz unreinen bis zu 3 % del' Fettmasse, und laBt dasGanze 
12-24 Stunden ununterbrochen in leichtem Sieden. Sobald dasFett 
85-90 % freie Fettsaure aufweist, wird del' Dampf abgestellt und 
wahrend des Absitzens ein schwacher Dampfstrahl iiber die Oberflache 
des Fettes geleitet, urn den Luftzutritt· und damit ein Nachdunkeln 
del' Fettsaure zu verhindern. Das Glyzerinwasser, das nicht iiber 
5° Be stark sein, also ungefahr 12-15 % Glyzerin enthalten soli, wird 
in den dafiir bestimmten Behalter abgelassen und die zuriickbleibende 
Fettmasse einer zweiten Kochung unterworfen. Zu diesem Zweck 
werden nochmals, noch immer unter LuftabschluB, 10--15 % Kondens
wasser hinzugegeben und das Ganze 10-14 Stunden kraftig durch
gesotten. Der Fettsauregehalt solI alsdann etwa 95 % betragen. Zur 
Neutralisation der noch vorhandenen freien Schwefelsaure fiigt man 
zu dem Ganzen alsdann etwa 0,05 % Bariumkarbonat, das mit etwas 
Wasser angeschlammt ist, laBt nochmals kurze Zeit durchkochen und 
priift mit Methylorange auf vollige Neutralitat. Das aus dieser zweiten 
Kochung erhaltene schwache Glyzerinwasser II dient alsdann fiir eine 
folgende Spaltung als Wasseransatz. Die praktischen Glyzerinaus
beuten stimmen im wesentlichen mit denen des Autoklavenprozesses 
iiberein. Insonderheit werden auch hier bei Verwendung von Tran und 
RizinusOl die theoretisch moglichen Ausbeuten bei weitem nicht er
reicht. 

Als Vorteile des Twitchellverfahrens sind bei guter Betriebs
sicherheit vor allem die geringen Anschaffungskosten der notwendigen 
Apparatur, die Verwendung lediglich von niedrig gespanntem Dampf, 
sowie die relativ geringen Spaltungskosten zu erwahnen, denen als be
sondere Nachteile aber die leicht eintretende Dunkelfarbung der er
haltenen Fettaauren, die lange Spaltungsdauer (einschlieBlich der Vor
reinigung etwa 48 Stunden) und die Notwendigkeit einer nachtlichen 
Beaufsichtigung zum wenigsten des Dampfkessels gegeniiberstehen. . 

Nach Ablauf des DRP. 114491 von Twitchell, daS die Spaltung 
von Fetten und Olen durch fettaromatische Sulfosauren schiitzte, sind 
fettspaltende Reaktive der gleichen oder auch iihnlicher Art von ver
schiedenster Seite auf den Markt gebracht worden. Unter diesen ist 
besonders zu erwahnen der Pfeilring-Fettspalter (Vereinigte Chemische 
,Werke Charlottenburg) und der Kontaktspalter (Sudfeldt & Co., Melle). 
Der erstere ist im wesentlichen mit dem alten Twitchellreaktiv iden
tisch, nur wird an Stelle des dort verwandten Oleins gehartete Rizinus
olfettsiiure bei Anwesenheit von Naphtalin der Sulfurierung unter
worfen. Der Kontaktspalter wird durch Sulfurierung gewisser Erd
oldestillate erhalten und besteht vornehmlich aus den durch . einen 
besonderen ReinigungsprozeB von denunsulfurierten Kohlenwasser
stoffen abgetrennten Sulfosiiuren. Beide Fettspalter besit1'en dar 
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vorliegenden Literatur l ) zufolge dem alten Twitchellreaktiv gegen
tiber wesentliche V orziige, indem einerseits die mit ihnen gewonnenen 
Fettsauren eine hellere Farbung aufweisen, andererseits die Spaltungs
dauer eine nicht unerhebliche Abkiirzung erfahren solI. 

Das fermentative oder enzymatische Fettspaltungsver
fabren wurde der Technik durch Connstein, Hoyer u,nd Walten
berg2) zugefiihrt und zur technischen Vollkommenheit ausgebildet. 
Bei ihren ausfiihrlichen Arbeiten gingen diese drei Autoren von der 
bekannten Beobachtung aus, daB beirn, Zusammenreiben olhaltiger 
Pflanzensamen mit Wasser durch Fermentwirkung eine hydrolytisohe 
Spaltung des Fettmolekiils in Glyzerin und freie, Fettsaure erfolgt. Bei 
der Nachpriifung dieser Angaben speziell am Rizinussamen konnten 
sie aber feststellen, daB in diesem Fall zur Auslosung der enzymatischen 
Fettspaltung eine gewisse Saurekonzentration erforderlich ist, die ent
weder vom Samen selbst im Verlauf einiger Tage erzeugt wird oder v.()u 
vornherein kiinstlich herbeigefiihrt werden kann, und daB sich schlieB
lich die Saure auch durch andere Aktivatoren, beispielsweise Mangan
sulfat ersetzen laBt. Das fettspaltende Enzym selbst, die Lipase, ist 
hn Protoplasma des Samens enthalten, in Wasser unlQslich, aber bei 
gleichzeitiger Anwesenheit eines fetten Oles nicht wasserempfindlich 
und laBt sich daher in Form einer haltbaren Emulsion technisch dar
stellen. Die gebrauchsfertige Fermentemulsion oder kurz das Ferment 
besteht aus etwa 38 % RizinusOlsaure, 4 % EiweiBkOrpern und 58 % 
Wasser. Seine Anwendung an Stelle des geschalten Rizinussamens, der' 
ohne weiteres auch selbst zur Spaltung benutzt werden kann, ergibt be
sondere technische Vorteile, insonderheit eine nicht unbedeutende Ver. 
minderung dernach derSpaltung entstehenden sogenanntenMittelschicht. 

Die praktische Ausfiihrung der Fermentspaltung, die den Ver
einigten, Chemischen Werken in Charlottenburg durch DRP. 145413 
und 188429 geschiitzt ist, zerfallt in drei Teile: den eigentlichen Spal
tungsprozeB, die Trennung der erhaltenen Spaltprodukte und die Auf
arbeitung der sogenannten Mittelschicht, die sich nach der Trennung 
in Form einer Emulsion zwischen Fettsaure und Glyzerinwasser be
findet. Als SpaltgefaB dient am besten ein eiserner, nach unten konisch 
zugespitzter Kessel, der mit Blei ausgekleidet und mit einer geschlos
senen, verbleiten Heizschlange, sowie eiuer offenen Bleischlange fiir 
die Zufiihrung von PreBluft oder direktem Dampf versehen ist. Mehrere 
Hahne aus saurefestem Metall oder Steingut gestatten auch die seit
liche EntnlJohme der einzelnen Fliissigkeitsschichten. 

In diesem Spaltkessel wird das zu spaltende Fett mit 30-40 % 
Wasser (auf die Fettmenge berechnet) vereinigt und alsdann aufeine 
Temperatur gebracht, welche bei Olen und leichtschmelzenden Fetten 
am besten gegen23°, bei konsistenten Fetten oder Fettgemischen zweck. 
ma.Big 1_2° iiber dem jeweiligen Erstarrungspunkt liegt. Eine hOhere 
Ansatztemperatur als 42° darf jedoch nicht in Anwendung kommen, 

1) Seifensiederzeitung 1913, Hr. 21 und 44; 1914, Nr. 12 u. a. 
2) Ber. d. Deutsch. Chern. Gesellsch. 1902, 35, 3988; 1904, 37, 1441. Ergebn. 

d. Physiol. 1904 8, I. 194. - Zeitschr. f. physiol. Chern. 1907, 00, 414. 
Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Aufl. 3 
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da das Ferment sonst bei der wahrend der Spaltung auftretenden Tem
peratursteigerung, die in der Regel 2-3 0 ausmacht, seine spaltendtt 
Eigenschaft verliert. Nach dem die Gesamtmasse durch. Einblasen 
von Luft moglichst innig durchmischt ist, tragt man in die entstandentt 
Emulsion den in wenig heillem Wasser gelOsten Aktivator, in der Regel 
Mangansulfat, in einer Menge von 0,2 % des Fettansatzes und das. 
Ferment ein. Die Fermentmenge ist je nach der Art des zur Spaltung 
kommenden Fettes verschieden und betragt fur Leinol4--5 %, Kotton-
01 ~7 %, Palmkern· und Kokoaol etwa 8 % und schlieBlich fur talg
reiche Fettmischungen 8-10 % des Fettansatzes. Nunmehr wird das. 
Ga.nze nochmals 15-20 Minuten lang mit Luft innig durchmischt und 
dann sich selbst iiberlassen. Durch ein kurzes zeitweiliges Einblasen von 
Luft iBt lediglich der Emulsionszustand wahrend der selbsttatig verla.u
fenden Spaltung aufrecht zu erhalten. Der Spaltungsgrad betragt gewohn
lich nach 24 Stunden 80 %, nach 48 Stunden 85-90 % freie Fettsaure. 

Zur Trennung des fertig gespa.ltenen Ansatzes wird das Ganze als
da.nn mit indirektem Dampf auf etwa 800 C erwatmt und mit 0,2-0,3 % 
Schwefelsaure von 66 0 Be, die zuvor mit der halben Gewichtsmengtt 
Wasser verdunnt ist, verriihrt. Hierdurch wird eine fast vollkommentt 
Ttennung der Emulsion erI1loglicht, die, nunmehr der Ruhe uberlassen~ 
diei verschieden Schichten bildet, indem sich oben die vollig kla.re,. 
w8:sserfreie Fettsaure, unten das. gebildete Glyzerinwasser abscheidet 
und zwischen beiden die bereits erwahnte, emulsionsartige Mittelschicht 
bestehen bleibt. Schon nach 2-3 Stunden laBt sich die Hauptmengtt 
des Glyzerinwassers abziehen, nach etwa 12 Stunden betragt die Mittel
schicht bei einem ungefahren Fettsauregehalt von 33 % nur noch etwa. 
2-3 % yom Fettansatz. Nunmehr werden Fettsaure und Glyzerin
wasser durch die )geeigneten Hahne moglichst quantitativ abgezogen. 
wahrend man die Mittelschicht zuletzt durch den unteren Entleerungs
hahn in ein kleineres GefaB ablaufen laBt. Hier scheiden sich in der 
Regel noch weitere Mengen Glyzerinwasser ab, nach deren Abtrennung 
man· schlieBlich die verbleibende Gesamtmasse mit etwa dem gleichen 
Volumen heillen Wassers durchwascht, nach dessen Entfernung man 
die verbleibende, durch Eiweillteile verunreinigte Wasser.Fettemulsion 
direkt auf Seife verarbeitet. 

Die Kosten des Verfahrens werden im wesentlichen durch die Kosten 
des Fermentes bedingt, dessen PreissteUung yom Freise des Rizinus
samens abhangig ist. 

Als Vorteil des Verfahrensergibt sich die Tatsache, daB die er
haltenen Fettsauren infolge der fur den SpaltungsprozeB notwendigen. 
niedrigen Temperatur von besonders heUer Farbe sind, und daB ditt 
Apparatur selbst aus dem gleichen Grunde einer nur geringen Ab
nutzung unterliegt. Daneben ist dann weiter der geringe Dampf
verbtauch hervorzuheben, den das Verfahren· benotigt. Als Nachteil 
ist demgegenuber, yom Kostenpunkt abgesehen, lediglich die geson
derte Verarbeitung der entstehenden Mittelschicht zu nennen, und da
neben: vielleicht die Tatsache, daB in das entstehende Glyzerinwasser 
Eiweillstoffe ubergehen, die nicht hnmer leicht zu entfernen sind. Fiir 
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hoher schmelzende Fette wie Talg und Palmol ist das Verfahren an sich 
weniger geeignet, da beide bei der fUr die Fermentwirkung giinstigsten 
Temperatur eine geniigende Emulsionierung nicht gestatten; fiir aIle iibri
gen Fette darf es aber durchaus empfohlen werden. Weitere Einzelheiten 
des Verfahrens sind aus den nachstehenden Hilfstabellen ersichtlich. 

Hilfstabellen :ftir die fermentative Fettspaltung. 
I.Spaltungsansatze eini ger Fett- und Olsorten. 

Notwendige Menge von Ansatz- Erreichte 
Fettart % Fer- I % Man-I 

TemJeeratur Spalthohe 

mentl) gansulfat· % Waaser 2) o ela. 3) % 

Leinol . 5 0,2 25-30 22-23 90 
Riibol 7 0,2 25-30 22-23 88 
Bohnenol. . 6-7 0,2 25-30 22-23 88 
Sesamol 7 Q,2 25-30 22-23 88 
CottonOi 8 0,2 i 25-30 25-28 85-90 
RizinusOi . 10 0,2 , 25-30 28-29 86-88 
Erdnu13Ol. 8 0,2 25-30 26-27 90-92 
Kokosol 9 0,2 25-30 30*) 88 
Kernol. 8-9 0,2 

i 
25-30 30*) 85-88 

'I'alg . . ..... 10 0,2 I 25-30 42 85 
Talg und KokosOl 10 0,2 25-30 40 85-88 

3/, + 1/, , 

PalmOi. '.' . 9 0,2 25-30 33-34 90 
Tran. 8 0,2 i 25-30 26-27 82-85 
Olivenol 7 0,2 I 25-30 22-23 90 . 

! SulfurOl 8 0,2 25-30 25-28 85-86 
*) 1m Sommer etwas weniger. 

II. Tahelle des Glyzeringehaltes fermentativer Glyzerin
wasser hei 15°. 

(Zur Trennung ist 0,3 % Schwefelsaure zu verwenden.) 

1,014 1 1,039 11 1,066 21 
1,017 2 1,0.12 12 1,068 22 
1,019 3 1,044 13 1,071 23 
1,022 4 1.047 14 1,074 24 
1,024 5 1,0.19 15 1,077 25 
1.027 6 1.052 16 1,079 26 
1,029 7 1,055 17 1.082 27 
1,032 8 1,058 18 1,085 28 
1,034 9 1,060 19 1,088 29 
1,037 10 1,063 20 1,090 30 

_ .. _---
I) Will man in moglichst kurzer Zeit hohe Spaltgrade erreichen, so var.,. 

wendet man bis zu. 2" mehr Ferment. 
2/ Besitzt das Spaltgemisch eine zu hohe Temperatur, so erhaht man den 

Was8ergehalt bis zu 35", und eventl. sogar auf 40%, erhilt aber dann diinnere 
GlyzerinwMser und arbeitet dadurch unrationeller. 

3) Der Fettansatz wird zUlJoohst um etwa 100 haher erwirmt alB vor~e
schrieben, da bei dem Zusatz des ftir die Spaltung notwendigen Wassers eIDe 
Abkiihlung um etwa 10° eintritt. 

3* 
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Das naeh seinem Erfinder P. Krebitz in Miinehen meist als Kre
bitz-Verfahren bezeiehnete Kalkverseifungsverfahren (DRP. 155lO8) 
greift seinem Wesen naeh auf die altesten Methaden der Fettverseifung' 
mit gelosehtem Kalk zuriiek, indem man zunaehst eine Kalkseife her.
stellt. Hierdureh wird das in den Fetten enthaltene Glyzerin in var
haltnismaBig reiner Form frei. Die vom Glyzerin befreite Kalkseife 
wird sodann weiter mit Soda zu einer wasserllislichen Natronseife untel' 
gleiehzeitiger Bildung von Kalziumkarbonat umgesetzt. Das Verfahren 
ist heute aueh in bezug auf seine meehanisehe Durehfiihrung teehniseh 
so weit durehgebildet, daB es von der Seifenindustrie gern bevorzugt 
wird, namentlieh, da die dureh die Umsetzung der Kalkseife mit Soda 
gewonnenen Kernseifen in besonders heller Farbe ausfallen. Dureh 
Umsetzung der Kalkseife mit Mineralsauren kann man selbstverstandlich 
auch freie Fettsauren erhalten. Wenn dies Verfahren der Fettspaltung 
in Glyzerin und Fettsauren, im ganzen betraehtet, sicher aueh ni1:lht 
billig erseheint, sind andererseits doeh. die Vorteile, die sieh aus seiner 
Anwendung beispielsweise bei der Verarbeitung von Tran auf gerueh
lose Tranfettsauren ergeben, in Anbetraeht der nahezu quantitativen 
Glyzerinausbeute sowie des hohen Spaltungsgrades der Fettsauren 8elbst 
keineswegs zu untersehatzen. 
i .. j Das Krebitzsche Verseifungsverfahren beruht auf der Ta.tsache, 
daB sieh mit Alkalien oder Erdalkalien emulgierte Fette in der Ruhe 
leieht verseifen. Zu seiner Durehfiihrung wird das zur Verseifung 
kommende Fett in einen eisernen, gut isolierten, nicht iiber 90 c~ 
hohen, flachen Behalter von doppeltem Fassungsvermogen eingebraoht, 
aufgeschmolzen und sodann mit der fiir die Verseifung benotigten 
Menge Kalkmilch versetzt, die ihrerseits aus einem Teil gebrannten 
Kalk und 3-3 1/ 2 Teilen Kondenswasser angemaeht wird. Bei Be
reehnung des Kalkes solI ein DberschuB von etwa. 4 % der theoretisch 
notwendigen Menge Beriieksiehtigung finden. Nunmehr wird das 
Ganze mittels direkten Dampfes auf 98-100° erwarmt, innig durch
mischt und alsdann gut zugedeekt und, naeh auBen hin durch Saoke 
und Matratzen isoliert, 8-10 Stunden der Ruhe iiberlassen. Die Re
aktion setzt je naoh Ar.t des Fettansatzes innerha.lb der ersten 1Je-2 
Stunden ein und ist naoh Verlauf der oben genannten Zeit beeudet. 
Die Temperatur des Ansatzes steigt vielfaoh duroh Selbsterhitzung um 
2-3 ° C. Die entstandene, fast trookene, porose Kalkseife, die das 
wahrend der Verseifung frei gewordene Glyzerin meohanisoh aufgesa.ugt 
enthalt, wird nunmehr ausgebraeht und in einer Spezialmiihle zu einer 
grieflformigen Masse vermahlen. Diese gelangt mit Hille eines Beoher
werkes in den Entglyzerinierungsturm, einen diinnwandigen, eisernen 
Zylinder, in dem die Glyzeringewinnung naoh dem Prinzip der syste
matischeu Auslaugung automatiseh vor sioh geht. In der Regel werden 
95 % der theoretisohen Glyzerinausbeute gewonnen; die ersten Glyzerin
wasser haben in ihrer Gesamtheit meist lO-,.12 % (4° Be), bei Ver
wendung von Kokos- und Palmkernol15-18 % (5°-6° Be) Glyzerin
gehalt und werden entspreehend aufgearbeitet, wahrend die spa.teren, 
sehwaeheren Wasehwasser am besten zum Auswasehen weiterer Fa.,., 
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brikationschargen verwendet werden. Die yom Glyzerin befreite KaJk
~ife wird durch ein am Boden des Turmes befindliches Mannloch diekt 
oder mit Hille eines Becherwerkes und einer Transportschnecke in 
amen Seifenkessel gebracht, in dem ihre Umsetzung mit Soda zu Natron
seife stattfindet. Wie oben angedeutet, kann die KaJkseife aber auch 
ineinem besonderen Behalter durch Behandlung mit der berechneten 
:Menge MineralSaure in freie Fettsaure iibergefiihrt werden. 
, FUr die pmsetzung in Natronseife verwendet man am besten eine 
salzhaltige Sodalosung, welche 18-20 % mehr als die theoretisch not
wendige Sodamenge in dar doppelten Menge Wasser und 5 % des Fett
IL:Qsatzes an Gewerbesalz enthalt. Nachdem diese LOsung in dem Seifen
~essel" dessen Fassungsraum etwa das Dreifache des Fettansatzes be
#agen, ~oll, zum Kochen gebracht ist, wird die glyzerinfreie Kalkseife 
liber emen Streutrichter langsam eingestreut. Wahrend die Masse 
~eiter. siedet, geht die Umsetzung ohne jede stiirmische Rea.ktion meist 
jii2-:-3.Stundenzu Ende. Sobald Kalkseifenteilchen in der kochenden 
:Masse mcht mem sichtbar sind, wird die Natronseife vollig ausgesalzen 
',und ,a1,sdann einer etwa zwolfstiindigen Ruhe iiberlassen. Die Unter
lauge von 19-200: Be und der Kalziumkarbonatschlamm haben sich 
8.~nn abgesetzt und werden beide in besondere Behalter abgeIa:ssen 
oder ,ausgepumpt. Der Kalkschlamm wird mit heillem Wasser iiber
sprengt und gegebenenfalls ullter Zusatz von etwas Atzlauge soweit 
verdiinnt, daB sich die in ihm noch befindliche Natronseife zu einem 
dUnnen, nicht zu zahen Seifeilleim aufiosen kann. Alsdann wird der 
Kalk mit Hilfe einer Spezialfilterpresse (A. L. G. Dehne in Halle a. S.) 
~bfiltriertund mit heillem Wasser ausgelaugt. Er hinterbleibt alsdann 
,bl Fornitrockner Kuchen, welche hOchstens noch 1 % Seife enthalten 
8ol1en, und unter Umstanden wieder gebrannt und neu verwendet 
!werdenkonnen. pie salzhaltige Unterlauge wird nach dem Absetzen 
des Kalkes entweder mit Harz, Olein und dergleichen ausgestochen, 
oder nach dem Eindampfen auf 24 0 Be wieder zum Auflosen der fUr 
den niLchsten Sud notwendigen Sodamenge verwendet. 
. Der im Kessel verbliebene Kern wird, unter Zusatz von etwas Atz
lauge, in der liblichen Weise verschliffen und fertig gemacht. 

Die Kosten der Kalkspaltung betrugen vor dem Kriege nach Kre bi t z 
fiir 100 kg Fett ausschlieBlich Amortisation und Verzinsung der Anlage 
1,15--1,20 m., einschlieBlich dieser beiden Posten rund 1,50 m., 
einen Betrieb normaler GroBe vorausgesetzt. 

Die Umsetzung der Kalkseife mit Kaliumkarbonat zu Schmierseife 
bietetSchwierigkeiten. Es ist dies in gewissem Sinne ein Nachteil des 
Verfabiens, der aber weitgehend dadurch aufgewogen wird, daB die 
nach dem Krebitzverfahren hergestellten Natronseifen, wie schon 
erwahnt,von auBerordentlich schoner Farbe sind und sich demnach 
ii'lsonderheit such zur Herstellung von Feinseifen eignen, und daB 
weiter das fast quantitativ gewonnene Glyzerinwasser nach dem Ein
dampfen ohne besondere Reinigung ein gutes Rohglyzerin ergibt. Die 
Beseitigung des abfallenden Kalziumkarbonats bietet in Form der fest
gepreBten Kuchen heute kaum besondere Schwierigkeiten. 
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Die technischen Fettspaltungsverfahren fuhren nach den obigen 
Ausfiihrungen also entweder zu Glyzerin und Fettsauren, oder ebenso 
wie die direkte Verseifung zu Glyzerin und Seifen. 1m folgenden sollen 
nun zunachst diese beiden letztgenannten Produkte einer weiteren Be
sprechung unterzogen werden. 

Verarbeitung und Analyse des Glyzerins. Die bei den vorbe
sprochenen Fettspaltungsverfahren gewonnenen, meist 4-6 0 Be starken 
O1yzerinwasser sind je naC'h· Art der angewandten Methode und der 
Natur des Fettansatzes entsprechend mehr oder weniger milchig ge
triibt. In der Regel enthalten sie alle noch im Fett vorhanden ge
wesenen EiweiBstoffe, fein verteilte Fettsauren bzw. deren Kalksalze 
(Kre bitzverfahren) und die wahrend und unmittelbar nach der Spal
tung angewandten Chemikalien. Durch mehrstundige Ruhe der Gly
zerinwasser kann bereits der groBte Teil der emulgierten Fettsauren 
zum· Absitzen gebracht und entfernt werden. 1st Schwefelsaure vor
handen, so wird das Glyzerinwasser alsdann durch Kalkwasser oder 
Kalkmilch in der Siedehitze neutralisiert, bis es Lackmuspapier nicht 
mehr 1'Otet. Hierbei scheiden sich gleichzeitig mit dem groBten Teile 
des gebildeten Kalziumsulfats auch die EiweiBstoffe und die letzten 
Reste der Fettsauren in Form ihrer Kalksalze als Schaum auf der Ober
flii.che ab, der mit durchlocherten SchOpfern entfernt werden kann. 
Das Kochen wird fortgesetzt, bis das Wasser vollsmndig geklii.rt ist. 
Alsdann werden die Kalksalze abfiltriert, das schwach alkalische O1y
zerlnwasser durch Zusatz von wenig Schwefelsaure unter Zuhilfenahme 
von Phenolphtalein als Indikator neutralisiert, mit 1-2 % Knochen
kohle oder Zyanschwarz nochmals erwarmt und schlieBlich durch eine 
Filterpresse gedriickt. Das nunmehr klare Filtrat wird alsdann am 
besten in geeigneten Vakuumeindampfapparaten auf 28'" Be (1,240) 
konzentriert, ohne daB bei der Verdampfung des Wassers unter 1000 

im Vakuum O1yzerinverluste in Erscheinung treten. Das Eindampfen 
in offenen Pfannen mit indirektem Dampf empfiehlt sich nur bis zu 
einem gewissen Grade, do. das Glyzerin mit den Wasserdampfen fluchtig 
ist, sobald eine Konzentration von 15 0 Be erreicht ist. 

Durch die vorbeschriebene Konzentration erhalt man ein mit Gips 
gesattigtes Rohglyzerin; um denselben ganz zu vermeiden, behandelt 
man am besten schon das mit Kalkmilch versetzte klar, filtrierte Gly
zerinwasser nacheinander mit Barythydrat und mit Oxalsaure. Das 
alsdann filtrierte Glyzerinwasser ergibt nunmehr nach seiner Kon
zentration ein Rohglyzerin mit nur 0,2-0,5 % Aschengehalt. Waren 
sehr unreine Fette verarbeitet, so empfiehlt sich auBerdem noch eine 
Behandlung mit schwefelsaurer Tonerde zur Entfernung speziell auch 
der organischen Verunreinigungen (EiweiBstoffe u. dgl.). 

Je nach der Verseifungsart unterscheidet man im Handel drei Arlen 
von Rohglyzerin. 

1. Das Saponifikatglyzerin, das bei der Fettspaltung im Auto
klaven oder nach dem Twitchellschen und fermentativen Verfahren 
gewonnen wird. Es ist hellgelb bis dunkelgelb gefarbt, besitzt einen 
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-.rein siiSen Geschmack, nicht mehr als 0,5 % Asche und Mchstens 
1 % nichtfliichtige organische Substanz. Das spezifische Gewicht be
tragt 1,240 oder 28° Be, der Glyzeringehalt demnach etwa 90 %. Der 
Siedepunkt liegt konstant bei 138 ° . 

2. Das Destillationsglyzerin, das bei der "sa,uren Verseifung" 
gewonnen wird und meist dunkel gefarbt und schwer entfiirbbar ist. 
Der Geschmack ist scharf adstringierend, der Aschegehalt betragt viel
fach 3,5 %. der Glyzeringehalt 80-85 %. Das spezifische Gewicht ist 
ebenfalls 1,240, der Siedepunkt liegt jedoch selten iiber 128°. 

3. Das Laugenglyzerin, das nach besonderen Verfahren aus .den 
Seifenunterlaugen gewonnen wird, meist stark verunrelnigt und daher 
weniger wertvoll ist als die besprochenen Arten. 1m Gegensatz zu 
diesen ist sein Verwc:ndungsgebiet in rohem Zustand eng begrenzt, in 
der Regel kann es nur nach vorheriger Destillation Verwertung finden. 

Die Weiterverarbeitung und Veredelung des Rohglyzerins kann 
in zweierlei Weise geschehen, entweder durch eine Raffination mittels 
entfarbender Substanzen oder dureh Destillation, die unter gewohn
lichem Druck oder besser im Vakuum durchgefiihrt wird. Dureh das 
Raffinationsverfahren lassen sich im allgemeinen nur die Saponifikat
glyzerine aufbessern. Zu diesem Zweck behandelt man dieselben mit 
fein gemahlener, moglichst eisenfreier Blutkohle und filtriert. Den 
giinstib'Sren Effekt erzieU man jedoch, wenn man das etwa 80° heiSe 
Glyzerin nach dem Gegenstromprinzip besonders konstruierte Ko
lonnenapparate durchflieSen laSt, die mit Filtern aus Knochenkohle 
versehen sind. Die Knochenkohle besitzt ein gloSes Absorptions
vermogen fiir farbende und riechende Substanzen, so daS man auf diel'le 
Weise ein vollig farbloses und fast geruchfreies Glyzerin erzeugen kann. 
Ein Nacht.eil des Verfahrens besteht allerdings in der lastigen Auf
.arbeitung der verbrauchten Kohlefilter., lnfolgedessen wird das Gly
zerin viel£ach auch in einem mit Re.hrwerk versehenen lefl1B bei 100° 
mit EntfarLungspulvern behandelt, die bcsonders ... drksam sind, wenn 
sie vor furer Anwendung mit Salzsaure extrahiert, gut aURgewasehen 
und getrocknet wurden. 1m Handel unterscheidet man je nach dem 
Aussehen la, IIa und IlIa Raffinate, die ersteren sind gewohnlich vollig 
wasserhell, die letzteren gelblich bis ticfgelb gefarbt. 

Die vollkommenst€ Reinigung dps Rohglyzerins geschieht durch' 
die Destillation mit iiberhitztem WasserdlJmpf unter gewonnlichem 
Druck oder besser im Vakuum. Die Anwendung des letzteren bietet 
besondere Vorteile, weil die Destillation bei niederer Temperatur vor
p;enommen werden kann llnd infolgedessen eine starkere Zersetzung des 
Glyzerins vermieden wird. Danehen konnen die Destillate selbst in 
hoherer Konzentration, viel£ach sogar ganz wasserfrei und in erheblieh 
kiirzerer Zeit gewonnen werden als bei der Destillation unter gewohn
lichem Druck. Die Apparatur ist dem Spezialzweck entsprechend 
besonders ausgebildet. 

Wahrend die raffinierten Saponifikatglyzerine sowohl fiir technische 
und kbsmetische, als auch fiir GenuBzwecke eine vielfache Verwendung 
finden, und zwar insonderheit in, der Textil-, Tinten .. , Papier- und 
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Farbenindustrie, Walzenmassen- und Hektographeilfabrikation, Leder
indlistrie, Wein- und Likorfabrikation, werden die Destillate fastau8-
schlieBlich zur Herstellung von Sprengstoffen, iIisonderheit Dynamit 
benutzt. Das sogenannte Dynamitglyzerin ist in der Regel einmal 
destilliertes Glyzerin vom spezifischen Gewicht nicht unter 1,262 bei 
15,5° C, von neutraler Reaktion und mit nur unbedeutendem Aschen
gehalt. Die Farbe darf gelblich sein. 

Das chemisch reine Glyzerin wird in den meisten FiiJIen durch 
tloppelte Destillation gewonnen und vielfach auch einer aberrualigen 
Behandlung mit Tierkohle unterworfen. Es ist farb· und geruchlos, 
besitzt rein suBen Geschmack und ist fast vollig freivon Verunreini. 
gungen. Del' durch das deutsche Arzneibuch beanspruchte Reinheits
gl'ad stellt die hochst erteichbare Reinheitsgrenze dar. 

Aus der nachfolgenden Tabelle ist das spezifische Gewicht des reinen 
Handelsglyzerins, bei verschiedenem Wassergehalt, auch bezogen auf 
Be-Grade zu ersehen. . 

Wasser 

" 
Spez. 

Gewicht Grad Be 

0,0 1,2640 31,2 
0,5 1,2625 31,0 
1,0 1,2612 30,9 
1,5 1,2600 30,8 
2,0 1,2585 30,7 
2,5 1,2575 30,6 
3,0 1,2560 30.4 
3,5 1,2545 30.3 
4,0 1,2532 30,2 
4,5 1,2520 30,1 
5,0 1,2505 30,0 
5,5 1,2490 29.9 
6,0 1,2480 29,8 
6.5 1,2465 29.7 
7,0 1,2455 29,6 
7,5 1;2440 29,5 
8,0 1,2427 29,3 
8,5 1,2412 29,2 
9,0 1,2400 29,0 
9.5 1,2390 28,9 

10,0 1,21175 28,8 
10,5 1,2362 28,7 

Wasser 

" 
11,0 
11.5 
12,0 
12,5 
13,0 
13,5 
14.0 
14,5 
15,0 
15.5 
16.0 
16,5 
17.0 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
20,0 
20,5 
21,0 

Spez. 
Gewicht 

1.2350 
1,2335 
1,2322 
1,2307 
1,2295 
1,2280 
1,2270 
1,2255 
1,2242 
1.2230 
1,2217 
1,2202 
1,2190 
1.2177 
1,2165 
1,2150 
1,2137 
1,2125 
1,2112 
1,2100 
1,2085 

Grad Be 

2'8,6 
28,4 
28,3 
28,2 
28,0 
27,8 
27,7 
27,6 
27,4 
27,3 
27,2 
27,0 
26,9 
26,8 
26,7 
26,5 
26,4 
26,3 
26,2 
26,0 
25,9 

Fur die Untersuchung des Glyzerins bzw. glyzerinhaltiger 
Fliissigkeiten ist es von Bedeutung, daB aIle organischen Verunreini
gungen des Rohglyzerins, soweit sie sich aus der· Gewinnungs'weise 
selbst ergeben, durch Bleiessig gefiiJIt werden. Hierdurch ist die Mog
lichkeit geboten, allein aus der Menge des Niederschlags mit Bleieesig 
einen Anhalt fur die Herkunft des zur Untersuchung stehenden Pro
duktes zu gewinnen. Die Untersuchung selbst geschieht am besten 
entsprechend den Vereinbarungen des Verbandes der Seifenfabrikanten 
Deutschlands 1) entweder nach dem Azetinverfahren oder nach dem 

1) Vgl. Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, Olen, Seifen und 
Glyzerinen. Herausg. v. Verb. d. Seifenfabrik. Deutschl. Berlin 1910. 
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Bichrornat"Venahren. Von beiden wird das letztgenannte bevorzugt, 
besonders da auch die deutsche Glyzerinfabrikanten-Konvention ihren 
Verkaufsanalysen die nach dem Bichromatverfahren erhaltenen Zahlen 
zugrunde legt. Die Ausfiihrung der Analyse geschieht in folgender 
Weise: 

10-20 g Glyzerinwasser, welche aber keinesfalls mehr als 2 g Rein
glyzerin enthalten diirfen, werden in einem geeigneten Wageglasehen 
genau abgewogen und ohne Verlust in einen etwa 200 ccm fassenden 
MeBkolben gebracht und mit verdiinnter Essigsaure nahezu neutrali
siert; eine Ansauerung der Misehung ist unbedingt zu vermeiden. Hier
auf wird mit destilliertem Wasser auf ein Volumen von etwa 50 eem 
"Verdiinnt und naeh und naeh Bleiessig zugesetzt, bis sehlieBlieh nach 
eiiligem Stehenlassen der Reaktionsfliissigkeit ein letzter Tropfen des 
Bleiessigs keinen Niedersehlag mehr erzeugt. Man laBt dann etwa. 
einehalbe Stunde stehen und fiillt das Gemiseh auf 200 ccm, also bis 
zur Marke auf unter Beriieksiehtigung der Temperatur von 15" C. 

Von der gut durchgesehiittelten Gesamtfliissigkeit wird dureh ein 
trockenes Filter ·etwas abfiltriert. 

20 eem dieses Filtrates werden nun in emen Erlenmeyer-Kolben 
von etwa 300 eem Inhalt gebracht und in nachstehender Reihenfolge 
und in kleinen Portionen zugesetzt: 

1. 30 eem destilliertes Wasser, 
2. 30 ccm verdiinnter Sehwefelsaure, die dureh Verdiinnen von 

100 cem konzentrierter Sehwefelsaure mit 100 eem Wasser be
reitet wird, 

3. 25 eem starke Kaliumbiehromatlosung, im Liter 74,86 g Kalium
bichromat und 150 eem konzentrierte Sehwefelsaure enthaltend. 
Die drei Fliissigkeiten werden aus einer BUrette mit Glashahn 
unter Beriieksiehtigung des Naehlaufenlassens von 2 Minuten 
abgelassen .. 

Dieses Gemiseh wird nun 2 Stunden lang in ein siedendes Wasser
bad eingehangt, wobei der Kolben mit einem kleinen Triehter zu be
deeken ist. 

Naeh dem Erkalten des Reaktionsgemisehes wird es mit einer genau 
eingestellten Eisenoxydul-Ammonsulfatlosung (Mohrsehes Salz) zuriiek
titriert, bis also ein Tropfen des ersteren mit einem Tropfen roter Blut
laugensalzlosung (1: 1000) deutlieh siehtbare Blauung zeigt. Die 
Eisenoxydul-Ammonsulfatlosung soil im Liter 240 g Eisenoxydul
Ammonsulfat und 100 eem konzentrierte Sehwefelsaure enthalten. 

Die Ausreehnung der Analyse ergibt sieh hiemaeh sehr einfaeh 
wie folgt: 

Sind z. B. zum Zuriiektitrieren der oxydierten Fliissigkeit bzw. dar 
darin im UbersehuB vorhandenen starken Biehromatlosung 40 ccm del' 
Eisenlosung verbraueht worden, so entspreehen diese 40 X 0,4 = 16 ccm 
st8irker Biehromatlosung. Werden diesa nun von den von vornherein 
zugesetzten 25 ccm derselben abgezogen, so wurden 25 - 16 = 9 ccm 
Biehromatlosung zur Oxydation des vorhanden gewesenen Glyzerins 
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in Kohlensaure und Wasser benotigt, welche 9 X 0,01 = 0,09 g Glyzerin 
entsprechen. Diese Menge ist in lO % des zu untersuchenden Glyzerin~ 
wassers enthalten, d. h. dieses selbst enthii.lt 4,5 % Reinglyzerin. 

Die Bichromatmethode ist jedoch nicht anwendbar, wenn die Unter
suchungsobjekte etwa Zucker, atherische Ole, bzw. sonstige o:xydier
bare, durch Bleiessig nicht fMlbare Stoffe beigemengt enthalten. In 
solchen Fallen sind genau gewogene Mengen der Wasser im Vakuum 
einzudampfen und die Konzentrate nach dem Azetinverfahren zu unter7 
suchen. Dasselbe wird in der folgenden Weise ausgefiihrt: 

Von den fraglichen Glyzerinfliissigkeiten wagt man im Wageglaschen 
15 g genau ab, sauert sie ganz schwach mit Essigsaure an, erwarmt 
etwas und filtriert durch ein angenaBtes Filter in einen inkl. Hals etwa 
.30 cm hohen Rundkolben, dessen Bauch etwa 150 ccm Wasser faBt 
und dessen Hals etwa 20 cm lang ist ~nd etwa 3,5 cm lichte Weite 
zeigt. Das Filter wird mit etwas warmem, destillierten Wasser nach
gewaschen und die nun vielleicht 30-40 g betragende Fliissigkeit unter 
Vakuum eingedampft, indem man besagten Rundkolben einfach schrag 
im kochenden Wasserbade befestigt und an eine Luftpumpe anschlieBt .. 
Durch Drehen des Kolbens verjagt man nach und nach auch das in 
den oberen Teilen desselben anfangs kondensierte Wasser und hat nach 
kurzer Zeit ein Konzentrat, das man im selben Kolben direkt der,Aze~ 
tylierung unterwerfen kann. Dies geschieht nach dem Einwiegen von 
mindestens lO g Essigsaureanhydrid und 3,5 -4 g gescbmolzenem und 
gepulvertem Natriumazetat. Die Offnung und der oberste Teil des 
Kolbenhalses werden nun innen sehr gut trocken gewischt und mittels 
eines gut schlieBenden Gummistopfens luftdicht an einen RiickfluB
kiihler angeschlossen, nachdem man vorher direkt iiber dem Gummi
stopfen eine dicke Manschette von FlieBpapier angebracht hat. Diese 
hat den Zweck, das an den auBeren Teilen des Kiihlers aus derFeuchtig
keit der Zimmerluft gebildete Kondenswasser aufzufangen und so den 
heiBen Kolben vor dem Zerspringen zu schiitzen. 1st der RiickfluB
kiihler an die Wasserleitung angeschlossen, so erhitzt man den auf 
einem Drahtnetz mit Asbesteinlage stehenden Azetylierungskolben mit 
dem Bunsenbrenner. Anfangs schwenkt man den Kolben ofter, bis 
vollkommene LOsung und gleichmaBiges Sieden seines lnhaltes :ein
getreten ist, und erhitzt so stark, daB die Destillate bis zur Offnung 
des RiickfluBkiihlers gelangen. Hierdurch werden die beirn Einfiille~ 
der zu untersuchenden Glyzerinfliissigkeit etwa an die innere Hals
wandung des Kolbens gespritzten Teilchen in den Kolbenbauch hin
untergewaschen. Dann dreht man die Gasflamme so weit herunter, 
daB der Kolbeninhalt nur ganz schwach siedet. Man schiitzt die klein
geschraubte Flamme vor Luftzug und laBt, yom Beginn des Siedens 
an gerechnet, eine Stunde lang kochen. Alsdann laBt man den Kolben 
geniigend aokiihlen, fiillt durch den RiickfluBkiihler hindurch 50 ccm 
destilliertes Wasser ein, schwenkt um und erwarmt unter dem Riick
fluBkiihler den Kolben nochmals mit der Gasflamme (aber nicht bis 
zum Kochen) so lange, bis sich die schwerloslichen oligen Tropfen des 
jetzt vorhandenen Triazetins vollkommen gelost haben, zieht den Kolben 



Die Aufspaltung und Verseifung der Fette. 43 

yom RiickfluBkiihler ab, kiihlt ihn in Wasser bis auf lauwarm herunter 
und filtriert den Inhalt durch ein vorher angenaBtes Papierfilter in 
eine tiefe Porzellanschale von etwa 23-24 cm Durchmesser. Das 
Filter wird natiirlich sehr gut nachgewaschen und das ganze Filtrat 
nach Zusatz von Phenolphtalein mit einer moglichst karbonatfreien, 
etwa 2-3 %igen Natronlauge genau neutralisiert,und zwar in der 
Weise, daB eine auch nach einer Viertelstunde noch stehen bleibende 
minimale Rosafarbung sichtbar bleibt. Hierauf setzt man genau 
25 ccm einer etwa 20 %igen moglichst karbonatfreien Natronlauge 
hinzu und setzt die Schale auf einen groBen Brenner, um sie etwa eine 
halbe Stunde lang bis zum schwachen Kochen zu erhitzen, bzw. das 
Triazetin zu verseifen. Alsdann wird der Schaleninhalt kochend heiB 
mit genau gemessenen Mengen Normalsalzsaure iibertitriert und nach 
dem Erkalten der Fliissigkeit mit Normallauge zuriicktitriert. 

Neben dem Reinglyzeringehalt ist fUr den Handel insonderheit mit 
Rohglyzerin ferner von Bedeutung: 

1. Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes, das am besten mit 
der Mohr-Westphalschen Wage bei 15° ermittelt wird. . 

2. Die Bestimmung des Aschengehaltes. Man erwarmt 3-4 g Roh. 
glyzerin im Platin- oder Porzellantigel auf einer Asbestplatte vorsichtig, 
bis das Wasser und schlieBlich auch das Glyzerin verdampft ist. Hier
auf wird starker erhitzt und schlieBlich gegliiht. Die meist aus Kalk-, 
Eisen-, Zink- und Magnesiaverbindungen bestehende A:sche wird nach 
Verbrennung der ausgeschiedenen Kohle in der iiblichen Weise zur 
Wagung gebracht. 

Von einer gewissen Bedeutung ist auch die Bestimmung des Destil· 
lationseffektes und der Riickstandsbildung nach Heller. Der Gang 
dieser Methode ist der folgende: 

10 g Glyzerin werden in ein genau gewogenes Rundkolbchen mit 
weitem Halse (etwa 100 ccm Wasserinhalt) genau eingewogen und 
dessen Offnung mit einem zweimal durchbohrten Korkstopfen versehen. 
Durch die eine Bohrung fiihrt man ein zu einer feinen Spitze ausge
zogenes Glasrohrchen von etwa 4 mm Durchmesser so ein, daB dessen 
Spitze in einigem Abstand davon auf die Oberflache des eingewogenen 
Glyzerins gerichtet ist. Die zweite Bohrung erhalt ein nur etwa 1 cm 
in den Kolbenhals hineinreichendes Abzugsrohr von etwa 7 mm Durch
messer, welches nach einer kleinen Vorlage, U-Rohr oder dergleichen 
hiniiberleitet und luftdicht angeschlossen zur Wasserstrahlpumpe fiihrt. 
Man evakuiert zunachst den Apparat durch Offnen der Wasserstrahl
pumpe, wobei. das spitz ausgezogene Glasrohrchen durch aufgesetzten 
Schlauch und scharf angezogene Klemmschraube zunachst verschlossen 
bleibt. Sodann offnet man die Klemmschraube ein wenig und saugt 
so unter dauerndem Vakuum durch das erste Rohrchen einen Luft
strom, welcher auf das Glyzerin im Kolbchen blast und erst Wasser 
und dann Glyzerin mit sich fortfiihrt, sobald das Kolbchen in einem 
Luftbade entsprechend erhitzt wird. Nachdem die Hauptmenge des 
Destillates iibergegangen ist, hinterbleibt schlieBlich ein nicht mehr 
beweglicher Riickstand im Kolbchen. welcher aber noch etwas Glyzerin 
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mechanisch einschlie.l3t. In diesem Stadium untarbricht man die De
stillation, la.l3t etwas erkalten und gie.l3t etwa 15 ccm destilliertes 
Wasser in das Kolbchen, um damit den Ruckstand wieder zu losen. 
Hierauf destilliert man in hisheriger Weise von neuem, wobei die letzten 
Spuren Glyzerin mit iibergehen, bis zur Trockne. 

Der nun erhaltene fast pulverige Ruckstand wird gewogen und ist 
der Destillationsriickstand des Glyzerins, welcher nach Abzug der er
haltenen ·anorganischen ASchenmenge zugleich den organischen Ruck
stand des Glyzerins (Teere usw.) anzeigt. Der Gewichtsverlust des 
K61bchens inkl. Beschickung, abzuglich des separat bestimmten Wassers, 
ist die durch Destillation erhaltliche Maximalmenge Reinglyzerin aua 
dem zur Untersuchung abgewogenen Rohglyzerin. 

Auf diesem Wege ist man also in der Lage, festzustellen, nicht nur 
wieviel Glyzerin, Wassel', Asche und organische Verunreinigungen die 
Ware enthalt, sonderri auch wie sie sich im Destillationsgange verhaIt, 
und wieviel Destillationsriickstand sie mindestens ergibt. 

Chemisch reinesGlyzerin.soll vollig geruchlos sein und dad auf 
Zusatz von Ammoniak, AmmoniumoxallLt sowie Silbernitrat in salpeter
saurer LOsung keine Triibung geben. Bei Zusatz von Silbernitrat allein 
dad eine Vedarbungnicht auftreten. 

Die Seifen. Die gewohnlichen Seifen des Handels sind im wesent
lichen Gemenge von Kali- oder Natronsalzen der hoheren Fettsauren. 
in der Regel der Stearin-, Palmitin- und Olsaure, und falls KokosOl 
oder Palmkernol mitverwandt wurde, auch der Laurin- und Myristin
siiure. In wasserfreiem Zu8tande sind die Seifen au.l3erordentlich hygro
skopisch, und zwar die Kallseifen, welche aus der Luft 30 % (stearin~ 
saures Kalium) bis 162 % (olsaures Kalium) Wasser aufnehmen konnen, 
in weit hoherem Ma.l3e als die Natronseifen, deren Aufnahmefahigkeit 
mit 12 % (olsaures Natrium) erschOpft istl). 

1m: Wasser selbst sind die Seifen loslich, und zwar beobachtet man 
bei. d~m LOsungsvorgang zunachst ein Gallertigwerden der Seife und 
eineVerteihing der gebildeten Gallerte unter Schlierenbildung. Bei 
den Seifen der ungesa:ttigten~. flussigenFettsauren edolgtalsdann schon 
bei Zimmertemperatur vollstan4ige LQsung, wahrend sich die. Seifen 
(fer gesattigten, festen Fettsauren nur ill dar Siedehitze klar losen, da. 
sich bei tieferen Temperaturen eine durch "Hydrolyse" gebildete, in 
kaltem Wasser unlOsliche, saure Seife abscheidet. 1m allgemeinen sind 
die Kallseifen leichter lOslichals die Natronseifen. 

Weiter losen sich die Seifen in Alkohol, und zwar die Kaliseifen und 
die Seifen der ungesattigten Fettsauren auch hier in hOherem Ma.l3e 
als die Natronseifen und die Seifen der gesattigten Fettsauren. Nach 
Untersuchungen von J.Freundlich 2) sind unter den Kaliseifen der 
techniseh verwandten Fette in Alkohol am leichtesten loslich die Seifen 
aus Rizinusol, 8esamol, K~kosol, Kottonstearin, Speiseleinol und Mohn-

1) C. Stiepel, Chemische Technologie der Fette, Ole, Wachse usw. Leipzig 
1911, S. 100. 

2) Chemische Revue 1908, 11), 133. 
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01, es folgen sodann die Seifen a,us Schweineschmalz.., Butter) Palmol, 
RiiMI und Sonnenblumenol; welche nur 1/ i der LOslicbkeit der ersten 
Gruppe aufweisen. Weit schlechter loslich sind soda.n.n die Seifen aus 
Rindertalg, Erdn'UBol und Hammeltalg mit nur 1/18 Loslichkeit der 
ersten Gruppe und am schlechtesten die Seifen aus Mimusops-:Ojave
Fett und Stearin mit 1/32 Loslichkeit der ersten Gruppe. 

In den iibrigen organischen Solventien ist, soweit diese wa.sserfrei 
sind, die LOslichkeit neutraler Alkaliseifen eine nurg~ge, sie wachst 
aber recht erheblich bei gleichzeitiger Anwesenheit geringer Wasser
mengen. Saure Seifen aber, die beispielsweise durch Zusatz von Fett
saure aus neutralen Seifen erhalten werden konnen, sind in Ather oder 
Kohlenwasserstoffen (Benzin) erheblich leichter loslich als die letzteren. 
NachBeobachtungen von R. Gartenmeister 1) lost sich z. B. eine 
aus 2 Mol. Olsaure und 1 Mol. .Atk.ali hergesteUte saure Seife mit 12 % 
Wa~sergehalt leicht und klar in Benzin. 

In wasseriger Losung unterliegen die SeifEm, wie oben erwahnt, der 
"Hydrolyse", einem chemischen Vorgang, del' durch die Anwesenheit 
des Wassers selbst bedingt wird. Unter Aufnahme der Elem,ente des
selben tritt namlich eine Spaltung der Seife ein in freies Alkali und 
£reie Fettsaure, welch letztere sich sodann mit einem zweiten Molekiil 
noch unzersetzter Seife zu einem sauren Salz vereinigt. Diese Reaktion, 
die in gleicher Weise fiir die Alkalisalze aUer schwachenSauren zutrifft, 
und im vorliegenden FaIle zuerst von Chevreu1 2) zu Anfang des 
neunzehnten Jahrhunderts beobachtet ist, verlauftdemnach nach den 
Gleichungen: 

NaR + H 20 = ~aOH + HR 
NaR + HR = NaR . RR 

in denen' R das Fettsaureradikal bedeutet. 
Die iiberaus exakten'Beobachtungen Chevreulshaberi dann spater 

in den eingeheriden Untersuchungen von Krafft und Stern 3) weit
gehende Bestatigung gefunden, und gleichzeitig damit konnten die An
nahmen anderer Autoren, welche sich fiir die BildUIig basischer BeifeD. 
ausgesprochenhatten (A. Fricke '), Rotondi 6) u. a,);endgiiltig wider
legt werden. Zu ihrem Versuchen verwendeten die'Verfasser das Na
triumpalmitat, das sie mit der 200-,300-, 400-9OOfa.<ihen Menge reirie'n 
Wassers aufkochten. Unter starkem SCMumen erhielten sie jeweils 
anscheinend dmch auBerst feine TrOpfchen geschmolzener Fettsaure 
milchig getriibte LOsungen, die beim Erkalten einen perlmutterglanzen
den, feinkristallinischen Niederschlag ausschieden. Die Analyse dieser 
Niederschlage ergab nach dem Trocknen im Vakuumexsikkator die 
folgenden tabellarisch zusammengesteUten Werte: 

1) DRP. Nr.92017 s. Fischers Jahresbericht 1897, 4:3, 1083. 
2) Chevreul, Recherches cbemiques sur les corps gras d'origine animal. 

Paris 1823. . 
3) Ber. d. deutsch. chern. Ges. 1894, 27; S.17.,\,7. 
') DingL polytechn. Journ. 209, S.46, Wal!ners Jahresber. 19, S.452. 
5) Atti della R acado de science di Torino 1883, 19, S. 146, ferner Seifen

fabrikant 1886, S. 284. 
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1 Teil Natriumpalmitat 
(Natriumgehalt 8,27 %) 

Die Fette. 

Natriumgehalt des beim Erkalten 
ausgeschiedenen Salzes 

Aufgekocht mit 200 Teilen Wasser 7,01 % 
" "300.,, " 
" "400,, " 
" "450,, " 
" "500,, " 
" "900,, " 

6,84 % 
6,60 % 
6,32% 
6,04% 
4,20% 

Da das Natriumbipalmitat einen Natriumgehalt von 4,31 % besitzt, 
so ist bei Verwendung von 900 Teilen LOsungswasser die Hydrolyse 
des Natriumpalmitats eine im obigen Sinne vollstandige. Ahnlich ver· 
halten sich das Stearat und das Oleat, doch nimmt die Hydrolyse mit 
steigendem Molekulargewicht der Fettsaure in der gesattigten Reihe 
zu. Die Spaltung der ungesattigten Fettsauren ist weit geringer als 
die der entsprechenden gesattigten Sauren. 

Das Verhalten der aus natiirlichen Fetten hergestellten Neutral· 
seifen in wasseriger Losung ist nun nach StiepeP) dem Verhalten der 
Einzelverbindungen entsprechend. Beispielsweise werden die Seifen 
aus solchen Fetten, welche vornehmlich aus den Glyzeriden der Stearin., 
Palmitin· und Olsaure bestehen, in viel Wasser derart zerlegt, daB 
un~fahr die Halfte des vorhandenen Alkalis abgespalten wird. . 

Ahnlich verhalten sich die Seifen solcher natiirlichen Fette, welche 
andere hochmolekulare Fettsauren, wie Leinolsaure, PhysetolsiLure u. a. 
enthalten. Dagegen kommt bei den Palmkernolseifen und noch mehr 
bei den Kokosolseifen das Vorhandensein von weniger oder gar nicht 
dissoziierten Seifen niederer Fettsauren zum Ausdruck. Wahrend bei 
Talgseifen, welche 7,64 % Na enthielten, 4,03 % Natrium, also 52,5 %' 
ala Hydroxyd abgespalten wurden, wurden bei Kernolseifen, die 8,74 %, 
Na enthielten, nur 3.67 % desselben, d. h. 39,6 % und bei Kokosseifen, 
die 10,1 % Na enthielten, nur 33 % der Gesamtmenge abgespalten. 
Trotz des hOheren Gesamtalkaligehaltes spalten also 100 g Kokosseife 
weniger Alkali (3,3 g) ab als die Talgseife (4,05 g). 

Die Hydrolyse wii.sseriger SeifenlosuIJgen . kann nun durch den 
Zusatz gewisser Reagenzien, d. h. durch Anderung des Losungsmittels 
vermindert oder aufgehoben werden. Dem Massenwirkungsgesetz ent· 
sprechend tritt salcha Hydrolysenhemmung vor allem durch den Zusatz 
freien Alkalis ein, eine Tatsache, die beim Sieden der Seife praktische 
Anwendung findet. In gleicher Weise wirkt der Zusatz von Alkohol 
und zwar ist fiir eine praktisch vollstandige Aufhebung der Hydrolyse 
ein Alkohol.(Athylalkohol~)Gehalt von 40 % erforderlich. Bei der Ver· 
wendung von Amylalkohol geniigt fUr dengleichen Effekt sogar schon 
ein solcher von 15 % 2). 

Mit wachsendem Alkoholgehalt, d. h. mit der Verminderung der 
Hydrolyse Hand in Hand geht die Verminderung der Schaumf1i.hig-

I) Seifenfabrikant 1901 S. 1186. 
!I) Kanitz, Ber. d. Deutsch. Ohem. Ges. 1903, 86, 4Q8. 
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keit einer Seifenlosung, denn nach den Untersuchungen Stiepels 1) 

beruht das Schiiumen einer Seifenlosung auf dem Vorhanden
sein wassergeloster Seife neben freier Fettsiiure bzw. saurer 
Seife. Seifen, die in wasseriger Losung nicht oder mit den gegebenen 
Mitteln nieht naehweisbar hydrolysiert werden, wie die Alkalisalze der 
Capron-, Capryl- und Nonylsaure 2) oder die Rizinusolseifen 3) sehaumen 
auch so gut wie gar nieht. Dureh den Zusatz freier Fettsaure, d. h. 
also durch' Erzeugung einer sauren Seife neben der neu'tralen erhalt 
man jedoeh aus diesen Seifen Losungen von starker Sehaumfahigkeit. 
Wie man sieht, ist also die Anwesenheit freien (hydrolysierten) Alkalis 
neben dieser sauren Seife fiir die Schaumkraft einer Seifenlosung keines
wegs Bedingung, sie wird nur da notwendig, wo dureh Fortnahme 
dieses Alkalis, der Natur der verwandten Fettsauren entspreehend, die 
teilweise ZUrUekdrangung der Hydrolyse aufgehoben wiirde, so daB 
sieh die Seife bis zur vollstandigen Unloslichkeit spalten miiBte. 

Die physikalisehe Erscheinung des Schaumens selbst findet ihre 
Erklarung in der Tatsache, daB die wasserige Seifenlosung, welche also 
neben wirklich geloster Seife Fettsaure bzw. eine saure Seife in auBerst 
feiner Verteilung enthalt, sehr dehnbare Membranen zu bilden vermag, 
welche durch Umhiillung von Luft die viskosen Wande der Schaum
zellen erzeugen. 

Wird den Seifenlosungen durch Abdampfen Wasser entzogen, so 
werden sie mit steigender Konzentration dickfliissiger, zuletzt zah und 
fadenziehend. Erkalten die Losungen in dickfliissigem Zustande, so 
gestehen sie je nach Umstanden zu einer Gallerte oder zu einer voll
kommen festen, aber nieht kristallinischen Masse. Die Gallerte ent
haIt ebenso wie die zu einer festen, harten Masse erstarrte Seifenlosung 
reichlieh Wasser, das teilweise auch bei 100° C zuriickgehalten wird. 

Diese Gelatinierungsfahigkeit, die im allgemeinen fiir kolloide Lo
sungen eharakteristiseh ist, laBt auch bei den Seifenlosungen einen kol
loiden Losungszustand vermuten, und diese Vermutung gewinnt da
durch an Wahrscheinlichkeit, daB auch die iibrigen fiir Kolloide cha
rakteristischen Erseheinungen an den Seifen zu beobachten sind. Kon
zentrierte Seifenlosungen zeigen namlich reinem Wasser gegeniiber 
keine SiedepunktserhOhung, im Ultramikroskop erscheinen sie als Sus
pensionen submikroskopischer und mikroskopischer Teilchen, deren 
Dispersionszustand von der Konzentration, Temperatur und Reaktion 
der Losung abhangig ist. 1m elektrischen Felde sind die Seifenteilchen 
negativ geladen. Bei der Dialyse in Kollodiumsackchen findet, wenn 
die Losung alkalisch reagiert, zunachst ein teilweises Hindurchgehen 
der Seife durch die Membran statt, sobald die Losung aber infolge der 
gleiehzeitig stattfindenden Hydrolyse und infolge des schnelleren Durch
ganges des abgespaltenen Elektrolyten neutral geworden ist, verlang-

1) Stiepel, Seifeufabrikant 1901, Nr. 47-50. Seifensiederzeitung 1908, 
Nr. 14, S. 331. 

2) Reichenbach, Die desinfizierenden Bestandteile der Seifen. Zeitschr. f. 
Hyg. u. lnfektionskrankh. 1908, 69, 296. 

3) Stiepei, Seifensiederzeitung 1908, Nr.15, S.396. 
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samt.sich.dieDialyse merkliph und kommt ganz zum.Stillstand, w:enn 
die Senenlosung. durch fQrtschreitende Alkalientziehung in eine mem: 
oder weniger grobe Suspension von saurer Sene iibergegangen ist. 

Des weiteren zeigen die Senen. wie andere Kolloide. Quellungs
erscheinungenj die dem eigentlichen AuflosungsprozeB vora1isgehen,so 
daB alIas in allem an der Kolloidnatur del,' Seifen nicht gezweifelt werden 
kann, obwohl ihre LOsungen unter gewissen Bedingungen auoh Er
scheinungen zeigen, we1che fiir Elektrolyte charakteristisch sind. Wie 
erwiihnt, scheint hier besonders die Reaktion der Losung von maS
geblichem EinfluB zu sein, da der Kolloidcharakter mit zunehmender 
Aziditat ausgepragter wird, und es laBt sich infolgedessen voraussehl.m, 
daB die kolloiden Eigenschaften in einer von vornherein sauren Seife 
ganz . besonders in Erscheinung treten werden. Soweit die Schaum
fahigkeit und Waschwirlmng ,der Senen von deren Kolloidna.tur ab· 
ha.ngig sind, werden alao in geeigneter Weise angesauerte Seifen in 
dieser Beziehung die besten Ergel,lnisse erw!U'1ien lassen. 

Von detl vorb~sprochenen Eigenschaften ist die Gelatinierungs
fahigkeit der Seifenlosungen auch fUr den technischen ProzeB der 
Seifenbereitung von groBer praktischeJ;' Bedeutung. 1m allgemeinen 
gelatinieren die . Seife~osungen stearinreicher Fette leichter als die 
aus fliissigen Olen. Die Technik arbeitet jedoch niemals mit remel1 
Seifenlosungen,. ; da der durch Verseifung der Fette oder Fettsjj,~n 
entstehende Seifenleim st~ts auch Elektrolyte e;nthalt, die entwedeJ: 
als Verunreinigung der zur Verseifung dienenden Alkalien in die Re, 
aktionsmasse gelangen, oder dieser .auch absichtlich zugefiigt werden. 
Die Elektrolyte wirken nun ganz allgemein auf Seifenlosungen dera.rt 
ein, daB sie von einer Grenzkonzentration ab eine schichtenweise Tren" 
nung des Seifenkorpers von dem Losungsmittel bewirken, ein Vorgang, 
der als Aussal~ung bezeichnet wird und derartzustande kommt. daB 
sich auf der je nach ihrer chemisohen Zusammensetzung als "UnteJ:';' 
lauge" oder "Leimniederschlag" bezeichneten wasserigen Salzlosung die 
durch dje Salzwirkung abgeschiedene, im technischen Sprachgebrauoh 
"Kern" genannte SeifenmaE\se ab!!etz~. Vor dieser eigentlichen Ko
agu1ationfindet jedoch schon eine Beeinflussung del: ¥ikrostruktur der 
kolloiden Senenteilchen statt. indem zunachst bei geringereDl. fUr die 
Aussalzung selbst noch ungeniigendem Elektrolytzusatz die Viskosit&t 
der LOsung und damit auch die Erstarrungstemperatur des Seifenleimes 
eine nicht unwesentliche Anderung erfij,hrt. Schon relativ diinnfliissige. 
verdiinnte Seifenlosungen konnen durch entsprechenden Elektrolyt
zusatz eine leimige Beschaffenheit annehmen, eine etwa. 10 %ige, in 
der Warme diinnfliissige TalgseifenlOsung beispielsweise kann d!1rch 
den Zusatz von 1 % Kochsalz die Viskositat aines streng fliissigen 
Leimes erhalten, wahrend erst bei einem Gehalt von 6--7 % Kochsl'lz 
die Aussalzung der Seife selbst eintritt. Beide Phasen folgen jedoch 
nicht unmittelbar aufeinander, indem die Viskositat des zunachst er
haltenen Leimes bei weiterem Elektrolytzusatz wieder abnimmt, ehe 
dann plOtzlich die Aussa!zung selbst auf tritt, eine Erscheinung, die 
bekanntlich beim Sieden dar Sene von technischer Bedeutung ist. 
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Au.6erdem· erfahren aber Seifenleime und insonderheit die der niederen 
Fettsauren des Palmkern- und Kokosoles schon bei. geringem Salz
zusatz zugleich mit der ErhOhung der Viskositat auch eineErniedrigung 
ihrer Gelatinierungstemperatur derart, daB der Leim zu einer festen 
Seife bereits bei Temperaturen erstarrt, bei denen er ohne Salzzusatz 
noch fliissig bleiben wiirde. Diese Wirkung, die, wie schon kurz er
wahnt, vornehmlich wohl durch die stattfindende Beeinflussung der 
Seifenteilchengro.6e und die dadurch gegebene Moglichkeit einer Struk
turbildung veranla.6t wird, ist in solchen Fallen von Bedeutung, wo 
der Reinseifengehalt der Uisung so niedrig gehalten werden solI, daB 
ein Erstarren des Leimes auch bei' gewohnlicher Temperatur nicht 
mehr zu erwarten, ein verkaufsfahiges Produkt ohne Salzzusatz also 
nicht mehr zu erzielen ist (Herstellung hochgefiillter Leimseifen mit 
geringem Fettsauregehalt). 

Wahrend also, wie aus dem Obigen hervorgeht, bei der Gelatinierung 
die raumliche Homogenitat der Seifenlosung noch gewahrt bleibt, findet 
bei der Aussalzung des Seifenkernes eine Storung dieses homogenen Zu
standes statt, indem bei einer gewissen "Grenzkonzentration der Seifen
lOslichkeit"l) die vollstandige Ausscheidung der Seife aus ihrer Losung 
stattfindet. Diese Grenzkonzentration oder abkiirzend auch "Grenz
lauge" genannt, ist abhangig von der Natur der Seife selbst, d. h. also 
wied.er von dem Charakter der in der Seife gebundenen Fettsauren, 
und zwar nimmt die Elektrolytempfindlichkeit ab, einerseits mit ab
nehmendem Molekulargewicht der Fettsaure innerhalb der homologen 
Reihe und andererseits mit Zunahme des ungesattigten Charakters bei 
gleicher Kohlensto£fzahl. . 

Die Feststellung der bei den einzelnen Seifenlosungen auftretenden 
Unterschiede ihrer Grenzlaugenwerte hat dazu gefiihrt, die natiirlichen 
Fette und Ole dem Verhalten ihrer Seifen bei der Aussalzung ent
sprechend in zwei fundamental verschiedene Gruppen, die Kernfette 
und die Lei mfette, einzuteilen, und zwar bezeichnet Stiepe12) als 
Kernfette diejenigen Fettstoffe, deren Seifen einen leicht aussalzbaren 
Seifenleim bilden, des sich also schon bei geringem Elektrolytzusatz 
in Kern und Unterlauge scheidet. 1m Gegensatz dazu benotigen die 
Leimfette relativ hohe Salzkonzentrationen, um die mehr oder weniger 
vollstandige Abtrennung des Kernes herbeizufiihren, sind also zu der 
Bildung besonders widerstandsfahiger Seifenleime befahigt. Zur 
Gruppe der Kernfette gehOren aHe talgartigen Fette, Olivenol, Cottonol, 
LeinO! usw., zur Gruppe der Leimfette vornehmlich das Palmkern
und Kokosol. 

Bei der Aussalzung von Seifen. aus gemischten Fettansatzen, die 
gleichzeitig aus Kern- und Leimfetten bestehen, wiirde nunmehr eine 
fraktionierte Aussalzung denkbar sein, derart, daB ausschlieBlich die 
Seifen der Kernfette den ausgesalzenen Kern bilden, wahrend die Seifen 
der Leimfette im Leimniederschlag verbleiben wiirden. Aus den bisher 

1) Vgl. Merklen·, Die Kernseifen. Halle 1907, S. M. 
2) Stiepel, Seifenfabrikant 1901, S.986ft'. 

Schrauth, Handbnch der Soifonfabrikatlon. 5. Ann. 4 
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vorliegenden Untersuchungen ergibt sich jedoch, daB sich die im Seifen
leim vorhandene gemischte Seife bei der Aussalzung wie eine einheit
liche verhalt, deren Eigenschaften durch das jeweilige Verhaltnis ihrer 
Komponenten bestimmt werden. 

Zu den Leimfetten zu zahlen sind schlieBlich auch solche Fette 
bzw. Fettsauren, die in ihrer Kohlenstoffkette eine Substitution von 
Wasserstoff durch Halogen, Hydroxyl- und Sulfogruppen erfahren 
haben 1). Insonderheit die Seifen des Rizinusoles, der oxydierten (ge
blasenen) und sulfurierten 6le und Fettsauren (Tiirkischrotol) vermogen 
durch ihre Anwesenheit in Seifengemischen deren Stabilitat gegen Salz
wirkung ganz bedeutend und zwar derart zu erhohen, daB solche Seifen
gelnische, selbst wenn sie zum iiberwiegenden Teil aus Kernfetten ge
sotten sind, den Charakter einer Leimfettseife annehmen 2). 

Die Konzentration der Grenzlaugen ist jedoch nicht nur von der Art 
der auszusalzenden Seife selbst, sondern auch von dem Charakter des 
zur Anwendung kommenden Elektrolyten abhangig. 

Die folgende, nach Versuchen von Leimd6rfer 3) zusammenge
stellte Tabellezeigt die Grenzlaugenkonzentration einiger Seifen bei 
Anwendung verschiedener Elektrolyte. 

Elektrolyt Kokosolseife Palmkernolseife Talgseife 
% % % 

NaOH 19,1 14,2 5,1 
KOll 26,7 19,8 7,2 
NaCl 24,0 20,1 5,4 
KCl 25,6 136 
Na2S04 18;0 

1m allgemeinen ist also das Aussalzungsvermogen der Kalisalze 
(auch gegeniiber Kaliseifen) geringer als das der Natronsalze, und bei 
gleichem Kation im wesentlichen abhangig von der Natur des jeweiligen 
Anions. 

Das Kation des Elektrolyten spielt jedoch dann eine bedeutendere 
Rolle, wenn dasselbe mit dem Kation der Seife nicht identisch ist. In
sonderheit treten bei dem Zusatz von Natronsalzen zu den Losungen 
von Kaliseifen und umgekehrt bei dem Zusatz von Kalisalzen zu den 
Losungen von Natronseifen Umsetzungen ein, die besonders in friiheren 
Zeiten von technischer Bedeutung waren, als man das Fett mit Kali
lauge (Aschenlauge) verseifte und durch nachfolgenden Kochsalz
zusatz den Austausch der Basen bewirkte. Dieser Austausch der Basen 
ist jedoch kein vollstandiger, eine so hergestellte Seife ist stets kali
haltig und infolgedessen etwas weicher und lOslicher als eine aus reiner 
Natronlauge gesottene Seife. 

1) Vgl. Leimdorfer, DRP. 250164. Schrauth,· Patentanm. Sch. 41950. 
Kl. 23i. Seifensiederztg. 1914, S. 991 (Nr. 35). 

2) Vgl. Leimdorfer, Seifensiederztg. 1919, S.273ft'. 
3) Seifensiederzeitung 1910,S. 1205. 
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tiber die Vorgange, welche bei der tiberfiihrung 'YeicAer Kalisenen 
in harte Natronsenen durch KochsalzlOsung stattfinden, sind schon 
frillier von A. C. Oudemans jr. 1) Versuche angestellt. Er war zu dem 
Resultat gekommen, daB auch bei wiederholter Aussalzung nur unge
fahr die Halfte des Kalis durch Natron ersetzt wird. Spaterhaben 
Wright und Thompson 2) nochmals den Gegenstand eingehenaunter
sucht, ebenfalls mit dem Ergebnis, daB die wechselseitige Umsetzung 
zwischen Natriumsalzen und fettsaurem Kali und umgekehrt zwischen 
Kalisalzen und fettsaurem Natron nur eine teilweise ist, indem sich die 
Fettsaureziemlich gleichmaI3ig zwischen beide Alkalien verteilt. 

Die genannten Autoren verfuhren zunachst so, daB sie die fUr die 
Untersuchung verwandte Fettsaure, zugleich mit der zur Neutralisation 
erforderlichen Kali- und Natronmenge behandelten, also in der Weise, 
da13 auf 1 .!qu. Saure 2 .!qu. Alkali kamen. Ferner wurde eine ab
gewogene Menge Fettsaure in die erforderliche Menge der gemischten 
Laugen gegeben, im Wasserbade erhitzt und nach dem Schmelzen der 
Fettsauren tiichtig geschiittelt. Von den durch StehenIassen geklarten 
Fliissigkeiten wurde alsdann ein Teil zur Analyse entnommen. Dabei 
ergaben sich fiir die verschiedenen zur Untersuchung verwandten Fett
sauren folgende Resultate: 

Angewandte Fettsiiuren 

~tearinsiiure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olsiiure •.... '.: ............. . 
Robe Stearin- und Olsaure ,tTaIg) . . . . . . . . 
Rohe Stearin-, Palmitin- und Olsaure (Palmol und Talg) 
Rohe Laurinsaure (KokosnuJ3Ol) .. . . . . . . . 

Prozente der in 
Natronseife I Kaliseife" 
iibergembrten Fettsiiuren 

01,2 
50,8 
51,5 
48,2 
49,7 

48,8 
49,2 
48,5 
51,8 
50,3 

Es folgt hieraus, daB bei der Behandlung einer Kalisene mit der 
aquivalenten Menge Natron sich fast ebenso viel Natronseife" bilden 
wird, wie bei der Behandlung von Natronseife mit Kali, wahrend etwa 
die Halfte der angewandten Alkalien unverandert vorhanden bleiben 
wird. Direkte Versuche ergaben dann weiter, daB bei der Behandlung 
von Kaliseifen mit der aquivalenten Menge Natriumhydrat 48,8 % der 
ersteren in Natronse:ife und von Natronseife mit dar aquivalenten Menge 
Kaliumhydrat 46,0 % der ersteren in Kalisene umgewandelt wurden. 

Wahrend also bei der Behandlung einer Sene mit einem anderen 
freien Alkali eine Teilung der Basen in die Fettsauren etwa im Verhiilt
nis von 1 : 1 eintritt, ist dies Verhiiltnis ein anderes, wenn man ein 
Alkalikarbonat ltuf die fettsaure Verbindung eines anderenAlkalis 
einwirken laBt. - Wie aus der folgenden Tabelle zu ersehen ist, verlauft 
die Umsetzung hier immer zugunsten der Bildung von Kalisene und 
es wird daher verstandlich, daB der Zusatz von PottaschelOsung zu 

1) Journal f. ~rakti8che Chemiel06, 51. Wagners Jahreshericht1869, 16,811. 
S) Seifenfahrikant 1886, S. 140. 
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Natronseifen diese letzteren durch Bildung von weicher Kaliseife ge
schmeidiger werden laBt. 

Angewandte Fettsiiuren 

Stearin- und Olsiiure '.' . . . . . 1 
2 
3 
4 

· Stearin-, Palmitin-und Olsaure(Paimol 
und Talg) . . . . . . . .. 1 

2 
Robe Laurinsaure (KokosnuLlOl) 1 

2 
Rohe RizinOisaure (RizinusOl) 1 

2 

Natronseife mit 
K,CO, behandelt. 

Prozente 
der vorhandenen G e-

samt-Fettsauren: iiqui-
valent dem zugefiigten 

K,CO, I Na3CO, 

10,l 
I 

8,0 I 
45,7 34,4 

100,0 97,95 
10,1,2 99,0 

572 52,1 
108;0 90,8 
52,8 46,4 

114,8 87,9 
50.0 48,4 

100,0 93,8 

Kaliseife mit 
Na,CO, behandelt. 

Prozente 
der vorhandenen G e-

samt-Fettsl1uren: iiqui-
valent dem zugefilgten 

K,CO, I Na,CO, 

100,0 
, 

4,3 
1000,0 

i 
15,0 

177,0 9,5 

197,0 I 6,2 

205,0 8,2 

Wahrend demnach beim Vorhandensein von Fettsaure und Kohlen
saure einerseits und Kali und Natron andererseits die Reaktion derart 
verlauft, daB sich vorwiegend Kaliseife (und Natriumkarbonat) bildet, 
ist das Verhaltnis bei Anwendung der Alkalichloride an Stelle der Kar
bonate genau das Umgekehrte. 

Bei den diesbeziiglichen Versuchen wurde eine bekannte Menge 
Fettsaure in zwei Half ten geteilt und die eine mit Kalilauge, die andere 
mit Natronlauge neutralisiert. Beide Seifen wurden dann gemischt 
und in heiBem Wasser (150 Mol. auf 1 Mol. des Seifengemenges) gelost. 
Die Losung wurde hierauf bei 100° emit einem Gemisch aquivalenter 
Mengen Kalium- und Natriumchlorid (20 Mol. des Gemisches) behandelt, 
das in Pulverform unter Umschiitteln in die SeifenlOsung eingetragen 
wurde. Dabei ergaben sich folgende Resultate: 

Angewandte Fettsauren 

· Reine Olsaure. . . . . . . 
Robe RizinusOlsiiure. . . . 
Stearin-, 01- und Harzsiiure 

· Hobe Laurillsaure. . . . . 

Prozente Fettsiiuren 
enthalten als 

Kaliseife 

38,0 
17,8 
17,2 
15,1 

Natronseife 

62,0 
822 
82;8 
85,9 

Molekiilverbiiltnis 
der Natronseife 

ZUl' Kaliseife 

1,63: 1 
4,6 : 1 
4,8 : 1 
5,7 : 1 

Es wurden ferner Versuche angestellt iiber a) die Mengen Kaliseifen, 
die aus einer Lasung in M Mol. Wasser durch N Mol. Natriumchlorid 
auf 1 Mol. Kaliseife und b) die Mengen Natronseife, die aus einer Losung 
in M Mol. Wasser durch N Mol. Kaliumchlorid auf 1 Mol. Natronseife 
ausgesalzen werden. Die Resultate der Versuche zeigt die folgende 

· Zusammenstellung: 



Die Aufspaltung und Verseifung der Fette. 53 

Fettsiiuren 

St ' d 0"1 " 11001 5 earm- un saure.."... 200 20 
Stearin-, Palmitin-' und Olsiiure 

(Pa)mOl und Ta)g) . 200 20 
Robe Laurinsiiure . . . 200 20 

a) Kaliseife mit I b) Natronseife mit 
NaCl ausgesa)zen KCl ausgesalzen 

Prozente der abgeschiedenen FeU
sanren als 

Kaliseife I Natronseife I Kallseife I Natronseife 

10,5 
5,1 

3,8 
5,4 

89,5 I 79,1 I 20,9 
94,9 I 82,1 17,9 

96,2 
94,6 

95,8 
74,8 

4,2 
25,2 

Durch Anderung der Konzentrationsverhii.ltnisse erhalt man natiir
lich Anderungen des Resultats, das im wesentlichen von der Massen
wirkung und der relativen Loslichkeit des einzelnen Komponenten ab
hangig ist. 

In der Technik arbeitet man nun stets mit Unterlaugen, welche 
mehr als einen Elektrolyten gelOst enthalten. Auch hier wieder wird 
die Wirkungsweise des Elektrolytgemisches bestimm't durch die Eigen
schaften seiner Komponenten im Verhaltnis ihrer absoluten Mengen, 
d. h. Elektrolytgemische verhalten sich wie ein einheitlicher Elektrolyt, 
dessen Eigenschaften aus dem obwaltenden Mengenverhaltnis der 
Einzelkomponenten und ihrer Wirkungsstarke zu berechnen ist. Ein 
Gemisch aus beispielsweise 40 Teilen NaOH und 58,5 Teilen NaCI be
sitzt, wenn 1,15 Teile NaCl die gleiche Wirkung wie 1 Teil NaOH aus
losen, eine Wirkungsstarke von 

.~ + 58,5 ·1,15 = 1 09 
98,5 98,5 " 

verglichen mit der Wirkungsstarke reiner N atronlauge gleich 1, eine 
Zahl, die man nach dem Vorschlag von Ubbelohde und Richert 
auch als "reduzierte Konzentration" bezeichnet. 

Die Wirksamkeit der Elektrolytlosungen wird jedoch nicht nur 
<lurch den eigenen chemischen Charakter, sondern in besonderem MaBe 
auch durch die wahrend der Aussalzung obwaltende Temperatur be
stimmt. Bei hoherer Temperatur sind in der Regel auch hohere Elek
trolytkonzentrationen notwendig, da die Loslichkeit der Seifen in Salz
lOsungen mit zunehmender Temperatur ebenfalls wachst. Demzufolge 
tritt bei der Abkiihlung elektrolythaltiger SeifenlOsungen, die in der 
Siedehitze ihre homogene Beschaffenheit noch nicht verloren haben, 
Aussalzung des Seifenkernes ein und zwar bei derjenigen Temperatur, 
bei der die ElektrolytlOsung eben den Charakter der Grenzlauge besitzt. 

Ein groBer Teil der technisch hergestellten Kernseifen wird jedoch 
nicht auf Unterlauge, d. h. durch vollige Aussalzung der Seifenmasse 
gewonnen, sondern auf Grund ihres angenehmeren Charakters und 
ihrer groBeren Reinheit als "abgesetzte" oder "geschliffene" Kernseife 
"auf Leimniederschlag" hergestellt, d. h. auf einer gegeniiber der Grenz
lauge verdiinnteren Elektrolytlosung, die neben den Salzen auch Seife 
gelOst enthalt und daher eine leimig-viskose Beschaffenheit und ein 
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speiifisches . GeWicht besitzt, das ein Absetzen dieses "Leimnieder
schlages" am Kesselboden veranlaBt. Die abgesetzten Kernseifen er
halt man auf direktem Wege durch nur teilweise Aussalzung (Absalzung) 
des Kernes mit einer zur volligen Aussalzung unzureichenden Elektrolyt
menge, die geschliffenen Kernseifen auf indirektem Wege durch teil
weise Wiederauflosung des zunachst vollstiindig ausgesalzenen Kernes 
in einer Salzlosung, deren Konzentration die Grenzlaugenkonzentration 
noch nicht erreicht (Ausschleifung). Es bleibt jedoch zu beachten, daB 
sich der bei dieser Arbeitsweise eintretende Gleichgewichtszustand nur 
bei der Arbeitstemperatur selbst unveriindert erhalt, indem bei etwa 
eintretender Abkuhlung des Leimniederschlages aus diesem weiterhin 
Seifenmasse als Kern zur Abscheidung gelangt. Bei entsprechender 
Elektrolytkonzentration wird jedoch die vollstiindige Trennung des 
Leimniederschlages in klare Unterlauge und Kern durch die Gelati
nierung der gelosten Seife erschwert, 80 daB also bei der Abkuhlung 
des Leimniederschlages eine Schichtenbildung derart eintreten kann, 
daB auf eine obere Kernseifenschicht seifeniirmere Schichten und schlieB
lich eine klare Unterlauge folgt, die Merklen als "Ausschleifungs
endlauge" bezeichnet. 

Es ist nun selbstverstiindlich, daB man den Elektrolytzusatz auch 
so bemessen kann, daB bei Siedetemperatur eine sichtbare Storung der 
Homogenitiit uberhaupt nicht erfolgt, und daB die Trennung des SeUen
leimes in Kern und Leimniederschlag erst bei einer Temperatur einsetzt, 
die ein reguliires Absetzen des Kerns infolge bereits eingetretener Gela
tinierung des Leimniederschlages nicht mehr gestattet. Die bei der 
AbkUhlung des Seifenleimes erfolgende Trennung in Kern und Leim
niederschlag bleibt lokal begrenzt, die beiden Phasen verlaufen neben
und ineinander, und es entsteht die in der Praxis als "Marmor" be
nannte Erscheinung, indem sich in dem als "FluB" bezeichneten Leim
niederschlag die weiBen Adern des "Kernes" abheben. Dies Verfahren, 
das zur Herstellung dersogenannten "Halbkern- oder Eschweger SeUen" 
gefuhrt hat, ist naturlich in seinen Bedingungen eng begrenzt, da die 
gegebenen Temperaturverhiiltnisse eine Veriinderung des Wasser- und 
Elektrolytgehalts in weiteren Grenzen nicht gestatten 1). 
. Es ist aber weiter zu erwarten, daB die hier beschriebenen Erschei

nungen mit Anderung des LOsungsmittels ebenfalls eine Anderung er
fahren mussen, indem die maBgebenden quantitativen Verhaltnisse eine 
gewisse Verschiebung erfahren. Dies tritt besonders in Erscheinung, 
wenn die ElektrolytlOsungen, wie das beispielsweise bei der Verseifung 
von Neutralfetten meist der Fall ist, einen mehr oder weniger hohen 
Glyzeringehalt aufweisen, durch den die Loslichkeit der Seife erhOht, 
d. h. ihre Elektrolytempfindlichkeit geringer wird. Die von Praktikern 
vielfach betonten Qualitatsunterschiede zwischen den Seifen aus Neutral-

1) In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daB auch das sog-enannte 
"Nissen" oder 1,Schwitzen" der Seifen auf Homogenititsstorungen beruht, die durch 
die in dem Seitenkorper vorhandenen Elektrolyte bedingt werden. Der sogenannte 
u.Beschlag" der Seifen entsteht alsdann durch Verdunstung der ausgeschwitzten 
~alzlOsung unter Hinterlassung des in Losung gew6senen Salzriickstandes. 
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fetten und denen aus Fettsauren finden also in dieser Tatsache eine ge
wisse Erklarung. 

Wie schon oben erwahnt, stellen die in der beschriebenen Weise er
zeugten Kernseifen jedoch niemals reine Seifenlosungen dar, sondern 
enthalten stets auch einen gewissen Elektrolytgehalt, dessen Konzen
tration nach Merklen von der Natur der Seife selbst, der Art des 
Losungsmittels, der Natur und Konzentration der gelosten Elektrolyte 
und schlieBlich von der angewandten Temperatur abhangig ist. Auch 
der Wassergehalt des Seifenkernes zeigt eine ahnliche Abhangigkeit von 
den genannten Faktoren, im allgemeinen kann es jedoch als feststehend 
gelten, daB ein Seifenkern um so weniger Wasser (Elektrolytlosung) 
aufnimmt, je salzreicher die Unterlauge ist und je hOher die Tempe
ratur liegt, bei der die Aussalzung geschieht. Wird eine Seife nach
einander mit verschiedenen Elektrolyt16sungen behandelt, so ist fUr 
den Charakter des schlieBlich erhaltenen Kernes naturgemaB die Zu
sammensetzung derjenigen Unterlauge (Leimniederschlag) maBgebend, 
mit der er sich zuletzt im Gleichgewicht befunden hat. 

Die hier geschilderten Betrachtungen lassen nunmehr eine strenge 
Klassifizierung der verschiedenen, technisch erzeugten Seifen zu, die 
fiir den Handelsverkehr nicht ohne Bedeutung ist. Man unterscheidet 
hiernach im besonderen Leimseifen und Kernseifen und bezeichnet als 
Lei mseifen allgemein diejenigen Erzeugnisse, die durch Erstarrung 
(Gelatinierung) £liissiger Seifenleime entstehen, ohne daB bei dem Er
starrungsprozeB eine Storung in der Homogenitat der raumlichen Ver
teilung in Erscheinung tritt. Die Leimseifen enthalten demzufolge aIle 
wahrend des Siedeprozesses angewandten Materialien einschlieBlich 
aller in Fettansatz und Siedelaugen vorhanden gewesenen Verunreini
gungen und einschlieBlich des im Neutralfett gebunden gewesenen 
Glyzerins. Zu den Leimseifen gehoren speziell die sogenannten kalt
geriihrten Feinseifen, die Transparentseifen und vornehmlich auch die 
Eschweger Seifen, die allerdings, wie oben erwahnt, bereits zu der zweiten 
Gruppe, den Kernseifen, iiberleiten. Als Kernseifen bezeichnet man 
diejenigen Erzeugnisse, die durch Koagulation eines Seifenleimes unter 
Aufhebung des homogenen Losungszustandes erhalten werden. Ihre 
Zusammensetzung und auBeren Eigenschaften sind im allgemeinen 
auBer von derArt des Fettansatzes von den wahrend des Koagulation 
obwaltenden auBeren Bedingungen abhangig. 

Nach einem BeschluB des Verbandes der Seifenfabrikanten Deutsch
lands gelten im praktischen Gebrauch als reine Kernseifen aIle nur aus 
festen und £liissigen Fetten oder Fettsauren, auch unter Zusatz von 
Harz, durch Siedeprozesse hergestellten, aus ihren Losungen durch 
Salze oder Salz16sungen (auf Unterlauge oder Leimniederschlag) arb
geschiedenen, technisch reinen Seifen mit einem Mindestgehalt von 
60 % Fettsaurehydraten einschlieBlich Harzsaure. 

Die reinigende Wirknng der Seifen. Es ist natiirlich, daB eine 
groBe Anzahl der Theorien, die man iiber die reinigende Wirkung der 
Seife aufgestellt hat, in dem oben besprochenen Vorgang der Hydrolyse 
ihre Basis findet, besonders auffallend ist es aber, daB gerade die un-
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wahrscheinlichste von allen, eine zuerst von Be r z e Ii u s 1) ausgesprochene 
und spater von Kolbe 2) iibernommene Annahme mit seltener Zahigkeit 
auch in den neuesten Lehrbiichern der organischen Chemie eine stete 
Auferstehung feiert. 1hr zufolge wirkt namlich das durch die·Hydrolyse 
eben frei gewordene Alkali auf die fettigen Bestandteile des Schmutzes 
verseifend ein, wahrend der Seifenschaum durch Umhiillen desselben 
zu seiner Entfernung nur beitragt. Der Vorteil gegeniiber der Ver
wendung freier Alkalien, welche ein billigeres Waschmittel darstellen 
wiirden, liegt angeblich darin, daB bei der Anwendung von Seife das 
freie Alkali stets nur in geringer Konzentration, die sich von selbst 
regelt, in dem Wasser zugegen ist, wodurch eine groBere Schonung des 
Waschgutes und der Epidermis erzielt wird. 

Diese Theorie wird den gegebenen Tatsachen jedoch in keiner Weise 
gerecht, denn es ist wenig logisch, daB das im Entstehungszustande 
befindliche Alkali, an Menge gering, den vorhandenen fettartigen Sub
stanzen gegeniiber die verlangte groBe Verbindungsfahigkeit besitzen 
solI, weil das Alkali an und fiir sich leichter mit der Fettsaure, bzw. 
dem sauren Salz reagieren wiirde, von dem es abgespalten wurde, als 
mit Glyzeriden, fiir deren Verseifung eine betrachtlich hohere Energie
menge erforderlich sein wiirde. Da nun die Verdiinnung der Seifen
losung zudem so bedeutend ist, daB die erstgenannte Reaktion nicht 
nur nicht eintreten kann, die Losung vielmehr einer moglichst weit
gehenden Hydrolyse entgegenstrebt, so ist eine chemische Ein
wirkung des Alkalis wahrend des Waschprozesses vollkom
men unwahrscheinlich. Auch der Umstand, daB Mineralole durch 
Seifenlosungen ebenso leicht entfernt werden konnen wie Fettstoffe, 
entzieht der Theorie jeglichen Boden, da ein durch Alkali bedingter 
VerseifungsprozeB in diesem FaIle nicht statifinden kann, und ebenso 
vernichtend wirkt die im AnschluB an die obige Theorie kaum erklar
Hche Tatsache, daB reine Atzalkalien fiir den WaschprozeB wenig ge
eignet sind. 

Nach einer von Krafft3) aufgestellten Theorie beruht die Seifen
wirkung darauf, "daB Sa ure und Alkali ne beneinander vor
handen und gleichzeitig verfiigbar sind; dies auBert sich teils in der 
bekannten emulgierenden Fahigkeit, teils durch eine rein chemische, 
namentlich auflosende Wirkung der genannten Agenzien". Diese 

. Theorie mrd den bekannten Tatsachen gerecht, daB eine schon im 
kaIten Wasser gut wirksame Seife Ieicht Wslich und in der Losung 
moglichst weitgehend hydrolysiert sein muG, wahrend solche Seifen, 
die erst beim Erwarmen in Losung gehen, weil die bei der Hydrolyse 
gebildeten sauren Saize in kaltem Wasser unloslich sind (Palmitate, 
Ste.arate), trotz der stattfindenden Alkaliabgabe an das Waschwasser 
in der Kalte eine nur ungeniigende Waschwirkung besitzen. 

1) Berzel~uR, Lehrbuoh der Chemie 1828, 2 . .Aufi. 3, 4~8. 
2) Kolbe, Organisehe Chemie 1880, 2 . .Aufi., 1, 817. 
3) Vortrag, gehalten in der medizinisoh-naturwissensohaftliohen Gesellsohaft 

i.?- ~eidelberg, zitiert von Stiepel ill seinerp. Sarp.me!refer/lt iiber Seifenw.irkung. 
,~elfenfabrikant ~901, S. 113!1. 
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Auch andere Autoren (Donnan 1), Quincke 2) u. a.) heben in ihren 
Untersuchungen uber die Waschwirkung das Emulsionsvermogen 
der Seifenlosungen besonders hervor, indem sie vornehmlich auf 
die Bedeutung der Ober£lachenspannung hinweisen. Ein groBeres 
Losungsvermogen fur Fette (Triglyzeride) besitzen aber die Seifen
lOsungen nach Versuchen von R. Hirsch 3) nicht, da man in lO ccm 
einer 5 %igen Seifenlosung noch nicht 1/100 ccm Kokosol aufzulosen 
vermag. Trotzdem laBt sich 1 ccm auf den Handflachen verriebenes 
Kokosol leicht durcq die angefuhrte' Menge SeifenlOsung entfernen. 
DaB diese emulgierende Wirkung 'wirklich durch die Seifenlosung und 
nicht etwa durch das bei der Hydrolyse abgespaltene Alkali bewirkt 
wird, konnte dann Hillyer 4) durch die Tatsache beweisen, daB weder 
neutrales, von freier Fettsaure befreites Kottonol (Salatol), noch Pe
troleum durch n/10 Natronlauge emulgiert werden kann. Leicht ge
lingt die Emulsion jedoch durch n/lO Olsaures Natron. 

Im Sinne der Emulsionstheorie wirkt die Seife also nach Art 
eines Schmiermittels, indem sie die Adhasion zwischen dem Reinigungs
objekt und den darauf haftenden Verunreinigungen vermind6rt und 
durch Emulsion eine Entfernung der Schmutzteilchen bewirkt. Den 
fettsauren Salzen ist also die Eigenschaft der fettsauren Glyzeride er
halten geblieben, sich auf anderen Korpern kapillar auszubreiten, sie zu 
benetzen und fremde Substanzen, die auf ihnen haften, ohne mechani
sche Kraft oder chemische Einwirkung lediglich bei der Beruhrung mit 
dem verunreinigten Korper zu verdrangen, indem die Adhasion, welche 
die vorhandene Verunreinigung mit dem Reinigungsmittel verbindet, 
groBer ist als diejenige, welche bis dahin zwischen dem Reinigungs
objekte und der Verunreinigung bestanden hat und groBer als die 
Kohasion der Seifenlosung selbst. Auf Grund der groBen Wasserloslich
keit und der dadurch erreichbaren, auBerordentlich feinen Verteilung 
der fUr die Reinigung verwandten Seife konnen diese Eigenschaften 
naturlich in vollkommenster Weise zur Wirkung und Ausnutzung ge
bracht werden, so daB die genannten Erscheinungen auch noch bei 
starker Verdunnung deutlich zutage treten 5). 

Die Emulsionstheorie HiBt also fUr die Erklarung des Waschprozesses 
die Hydrolyse der Seife, welche fur die Annahme einer chemischen 
Wirkung maBgebend ist, als durchaus entbehrlich erscheinen. Den
noch aber durfte dieser chemische Vorgang fUr die Waschkraft der 
Seife nicht ohne jede Bedeutung sein. K iinkler 6) konnte namlich 
zeigen, daB eine Seife, welche z. B. 70 % und mehr MineralOl enthalt 
und in wasseriger Losung nicht schaumt, nicht nur die Seife als solche 
ersetzt, sondern auch da noch reinigt, wo Seife iiberhaupt versagt. 
Das 61 lost den Schmutz augenblicklich vollkommen ab, emulgiert 

1) Zeitschr. f. physiol. Chemie 1899, 31, 42. 
2) Wiedemanns Annalen 1894, 53, 593. 
3) Chern. Industrie 1898, S. 509ft'. 
4) Journal of the American Chemical Society 1903, 25, 511-532. 
5) Vgl. A. Kiinkler, Seifensiederzeitung 1903,30,681 u. 704 und Hi IIye r, 1. c. 
Co) Seifensiederzeitung 1904, Nr. 8, S. 150. 



58 Die Fette. 

denselben und auf Zufiigen derjenigen Mengen Wasser, welche die 
Emulsion der Seife hervorrufen, wird 01 und Schmutz von dem zu 
reinigenden Gegenstande abgespiilt. Das bei der Seifenhydrolyse ent
stehende saure, fettsaure Salz konnte also dementsprechend als in der 
Seifenlosung schwer losliche, auBerst fein verteilte, fettartige Substanz 
seibst reinigende Kraft besitzen, wahrend die wasserige Seifenlosung 
lediglich die aus der Fettsubstanz und den Schmutzstoffen gebildete 
Emulsion von dem Reinigungsobjekte entfernt. 

AuBerordentlich interessante experimentelie pntersuchungen, die 
aus diesem Zusammenhang in hohem MaBe zur Erklarung des Wasch
prozesses beitragen, hat W. Springl) veroffentlicht. Aus den Ver
suchen, die der Verfasser zunachst mit reinem, vollig fettfreiem Kohlen
stoff (KienruB) anstelite, und die er spater auf Eisenoxyd, Tonerde, 
Kieselsaure, Topferton und Zeliulose ausdehnte, geht hervor, daB alie 
diese Stoffe befahigt sind, mit in Wasser gelOster Seife Adsorptions
verbindungen zu bilden, die der Einwirkung des Wassers Widerstehen 
und die bestandiger sind als die Verbindungen, welche zwischen dem 
Reinigungsprodukt und den genannten Stoffen bestehen konnen. 
Kohlenstoff bildet beispielsweise sowohl mit Zelistoffen, wie Filtrier
papier, als auch mit in Wasser gelOster Seife Adsorptionsverbindungen, 
doch zeigte es sich, daB die Kohlenstoff-Seife-Verbindung groBere Ad
hasion besitzt als die Verbind:ung aus Kohlenstoff und Zeliulose, indem 
die letztere durch eine Seifenlosung zerstort wird. Wahrend Filtrier
papier, das Kohle adsorbiert enthlilt, durch reines Wasser nicht von 
dieser befreit werden kann, laufen Suspensionen von RuB in Seifen
wasser durch ein Filter glatt hindurch, ohne Kohlenstoffteilchen auf 
demselben zuriickzulassen. 

Die Zusammensetzung dieser Adsorptionsverbindungen richtet sich 
jeweils nach der elektrischen Polaritat der von der Seife zu adsorbieren
den Stoffe. Der positiv elektrische Kohlenstoff verbindet sich mit 
der negativ elektrischen, hydrolytisch gebildeten, sauren Seife, das 
Eisenoxyd und die Tonerde, die bei der Kataphorese sowohl zur Anode 
wie zur Kathode wandern, deren elektrischer Charakter also weniger 
scharf betont ist, agglutinieren sich mit einer alkalisch reagierenden 
Seife, und ebenso sind die Adsorptionsverbindungen, welche die Kiesel
saure und die Zeliulose mit der Seife bilden, alkalireicher als die fiir die 
Hersteliung der Seifenlosung urspriinglich verwandte Seife. Die Bil
dung dieser alkalischen Adsorptionsverbindungen ist nach Gold
schmidt 2) jedoch am besten so zu erklaren, "daB die zwischen dem 
Versuchsobjekt und der sauren oder neutralen Seife gebildete> Ad
sorptionsverbindung ihrerseits aus der Losung hydrolytisch abgespalte
nes Alkali adsorbiert". 

Das Ergebnis seiner Untersuchungen faBt Spring in den Satz zu
sammen, "daB die Waschwirkung der Seifenlosungen die 

1) Zeitschrift fiir Chemie und Industrie der Kolloide 1909, 4, 161; 1910, 6, 
11, 109, 164. 

~! Ubbelohde und Goldschmidt, Handbuch der Chemie und Technologie 
der Ole und Fette S, 446. 
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Bildung einer Adsorptionsverbindung mit dem ~ wegzu
waschenden Stoffe zur Ursache hat, einer Verbindung, die 
jenes Adhasion(;lvermogen weitgehend verloren hat, welches 
ihre Komponenten vor ihrer Vereinigung besaBen". 

Bei der Fiille des von so vielen Seiten beigebrachten, exakten 
Versuchsmaterials ist es naturlich schwer zu entscheiden, welche der 
aufgestellten Theorien nunmehr die einzig richtige ist. Bei genauer Wur
digung aHer Erscheinungen will es aber fast scheinen, als ob der Wasch
prozeB als solcher uberhaupt kein einheitlicher, streng geregelter Vor
gang ist, und daB die Bedeutung der Seife fUr diesen ProzeB gerade in 
der Eigenschaft begrundet liegt, ihre Wirkungsweise auf Grund 
der Heterogenitat ihrer in der wasserigen Losung vorhan
denen Bestandteile den verschiedensten Verhaltnissen an
zupassen. 

Die Desinfektionskraft der Seifen. 'Ober den Desinfektionswert der 
Seifen gehen die Ansichten friiherer Autoren weit auseinander. DaB 
die Seife Desinfektionskraft besitzen kann, steht jedoch heute auBer 
aHem Zweifel, und die neuere Forschung hat nunmehr auch die Be
dingungen festgelegt, die fUr das Vorhandensein und die GroBe dieser 
Wirkung maBgebend sind. 

Die Desinfektionskraft der Seife als solcher wurde zuerst von Ro bert 
Koch 1) festgestellt, der bei seinen Untersuchungen fand, daB gewohn
liche Schmierseife imstande ist, in einer Verdunnung von 1 : 5000 eine 
Behinderung tind bei 1 : 1000 eine voHstandige Aufhebung der Ent
wicklung von Milzbrandsporen zu bewirken. 1m Jahre 1890 unter
suchte sodann Behring2) etwa 40 verschiedene Seifensorten mit dem 
Ergebnis, daB eine "feste Waschseife" bei einer Verdunnung von 1 : 70 
in Bouillon Milzbrandbazillen innerhalb zweier Stunden abzutoten 
vermag. 1894 konnte M. J o lIe (;I 3) die Desinfektionskraft der Seife 
ebenfalls bestatigen. Beiseinen Versuchen toteten 3 %ige Losungen 
von funf verschiedenen Seifen, deren Fettsaure-, Alkali- und freier 
Alkaligehalt bestimmt war, Cholerakeime in 10 Minuten ab, mit zuneh
mender Konzentration und Temperatur nahm auch die Desinfektions
kraft zu. Auchbei seinen spateren Untersuchungen 4), fUr die er Typhus
und Kolibazillen als Testobjekte benutzte, kam er ebenfalls zu dem 
Ergebnis, daB den Seifenlosungen an und fUr sich eine bedeutende Des
infektionskraft innewohnt, und daB die Seife infolgedessen fUr die Des
infektion von schmutziger und infektiOs verunreinigter Wasche das 
geeignetste und naturlichste Reinigungsmittel sei. 

Auch A. Serafini 5) spricht den gewohnlichen Waschseifen, und 
zwar den reinen fettsauren Sa:lzen als solchen, eine ziemlich bedeutende 
Desinfektionskraft zu und betont, daB alle Zusatze, welche den Gehalt 
der Handelsseifen an solchen Salzen herabsetzen, auch die Desinfektions-

1) Robert Koch, Mitt. a. d. Kaiser!' Gesundbeitsamt 1881, 1, 271. 
2) Behring, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankb. 1890, 9, 414. 
3) M. Jolles, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1893, 16,460. 
4) M. J olles, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1898, 19, 130. 
5) A. Serafini, Arch. f. Hyg. 1898, 33, 369. 
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wirkung abschwachen. Andererseits kam aber Konradi 1) bei seinen 
mit Milzbrandsporen angestellten Untersuchungen ilber die bakterizide 
Wirkung der Seifen zu dem Resultat, daB der Seifensubstanz selbst 
keine nennenswerte desinfizierende Wirkung zukommt, daB dieselbe 
vielmehr, wenn ilberhaupt vorhanden, gerade durch gewisse Zusatze, 
vor allem durch odorisierende Stoffe (Terpineol, Vanillin, Cumarin, 
Heliotropin u. a.) bedingt werde. Seine Resultate wurden bei einer 
Nachpriifung von anderer Seite mehrfach bestatigt gefunden, im all
gemeinen neigten spatere Autoren aber wieder der Ansicht zu, daB 
den Seifen eine antiseptische Wirkung zukomme. So berichtet 1905 
A. Rodet 2) ilber die Desinfektionskraft einer reinen, von ilberschiis
sigem Alkali freien Natronseife (Marseiller Seife), deren Wirksamkeit 
er an Staphylokokken und Typhusbazillen priifte. In beiden Fallen 
konnte er zweifellos eine antiseptische Wirkung feststelleri, indem die 
Seife einem Nahrboden zugesetzt, auch schon in schwachen Konzen
trationen das Wachstum der Bakterien behinderte, ohne dassel be aller
dings selbst in sehr viel hoheren Dosen ganz zu unterdriicken. Durch. 
reine Seifenlosungen wurden aber beide Bakterienarten abgetotet und. 
zwar bei einem Gehalt von 1 % Seife die empfindlicheren Elemente des 
Staphylokokkus in einigen Stunden, die Typhusbakterien schon in 
wenigen Minuten. Mit wachsender Konzentration und steigender Tem
peratur machte sich, den Beobachtungen friiherer Autoren entsprechend, 
auch eine 8chnellere und energischere Wirkung bemerkbar. 

Endlich betonte dann im Jahre 1908 C. Rasp3) auf Grund eigener 
Experimentalstudien ganz besonders die schwankende Desinfektions
wirkung der kauflichen Schmierseifen und hob hervor, daB weder die 
chemische Analyse hinsichtlich des Alkaligehaltes noch die chemisch
physikalische Untersuchung (Leitfahigkeit), noch die Feststellung der 
Fettsauren durch die H ii b lsche J odzahl diese Schwankungen voll er
klaren konnten. Auf Grund der bei Temperaturerhohung eintretenden 
Steigerung der Wirksamkeit glaubte er jedoch SChOll auf die Bedeutung 
der Dissoziation hinweisen zu dilrfen, seine Arbeit schloB er mit den 
Worten: "Einen weiteren Beitrag zur Theorie der Seifenwirkung diirften 
wohl Versuche mit Seifen bringen, welche mit chemisQh reinen Sub
stanzen angefertigt werden." 

Bald danach erschien dann eine Arbeit VOll Reichenbach 4), in 
<ler dieser Gedanke bereits zur Tat wurde und deren umfangreicher; 
experimentelles Material nunmehr eine Klarung der vorliegenden Frage 
in fast voHem Umfange zulaBt. Reichenbach verwandte fiir seine 
Untersuchungen unter beinahe vollstandiger Vernachlassigung aHer 
Handelspraparate die chemisch reinen Alkalisalze all der Sauren, die 
fiir gewohnlich im Seifenkorper angetroffen werden und konnte auf 
diese Weise feststellen, daB die Kalisalze der gesattigten Fettsauren 
ganz aHgemein eine recht betrachtliche Desinfektionskraft besitzen, 

1) Konradi, Arch. f. Hyg. 1902, 44, 101. - Zentralbl. f. Bakt. 1904, 36, 151. 
2) A. Rodet, Rev. d'Hygilme 1905, S.301. 
~) Rasp, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1908, 58, 45. 
4) Reichenbach, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1908, 59, 296. 
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wahrend die Salze der ungesattigten Fettsauren an und fiir sich bei der 
Desinfektionswirkung der Seifen kaum in Betracht kotnmen konnen. 
Eine besonders bemerkenswerte Desinfektionskraft besitzt vor allen 
anderen Salzen das palmitinsaure Kalium. Eine n/40.Losung (0,72 %) 
vermochte Bact. coli in weniger ais 5 Minuten abzuWten, eine Wirkung, 
die mit einer wasserigen I %igen Karbolsaurelosung noch nicht in 
20 Minuten erreicht wird. 1m Gegensatz hierzu zeigen n/lO.Losungen 
von oleinsaurem Kaliumiiberhaupt keine nennenswerte Wirkung und 
n/2,5.LQsungen fiihren erst bei einstiindiger Wirkung eine -teilweise 
Abtotung der Testbakterien herbei. 

Schon aus diesen Versuchen diirfte sich ein groBer Teil der in der 
Literatur vorhandenen Widerspriiche erklaren, denn es geht aus ihnen 
mit groBer Wahrscheinlichkeithervor, daB eine Seife urn so hohere 
Desinfektionskraft besitzt, je starker sie in wasseriger 
Losung hydrolysiert wird. Diese Theorie gewinnt jedoch an Be· 
deutung dadurch, daB sie durch eine ganze Reihe weiterer Beobach· 
tungen gestiitzt werden konnte. Reichenbach fand namlich des 
weiteren, daB die Desinfektionswirkung der fettsau_ren Alkalien analog 
derhydrolytischen Spaltung mit verringertem Molekulargewicht der 
Fettsaurmi abnimmt. Aus der Reihe heraus faHt lediglich das Stearat, 
das trotz seines groBeren Molekulargewichts eine etwas schwachere 
Desinfektionskraft, gleichzeitig aber auch eine etwas geringere Hy
drolyse zeigt als das Palmitat. Ferner konnte entsprechend den aus 
dem obigen Satze herzuleitenden Schliissen u. a. gezeigt werden, daB 
die Desinfektionskraft einer Seifenlosung bei zunehmender Verdiinnung 
in geringerem MaBe abnimmt, als der Verdiinnungeigentlich entspricht. 
Da namlich mit steigender Verdiinnung die Hydrolyse einer Seifen
losung zunimmt, und zwar derart, daB die absolute Menge der hydro
Iysierten Bestandt~ile allerdings vermindert wird, der prozentualc 
Anteil des zersetzten Salzes aber stetig wachst, so muB ein Teil der 
Verdiinnungswirkung durch die relative Zunahme der Spaltprodukte 
aufgehoben werden. 

Trotzdem nun die obige Erklarung den bisher besprochenen, experi
menteH gefundenen Daten in vollkommenster Weise Rechnung tragt, 
muB man aber' bei naherer Dberlegung doch zu dem Ergebnis kommen, 
daB die mehr oderweniger hydrolytisch gespaltenen fettsauren Salze 
aHein nicht fiirdie Desinfektionskraft der handelsiiblichen Seifen maB-

. gebend sein konnen. Schon die Resultate Robert Kochs, der doch 
auf Grund seiner Untersuchungen gerade den aus Tranen und pflanz
lichen Olen, d. h. also aus hauptsachlich ungesattigten Fetten her
gestellten Schmierseifen eine groBe Desinfektionskraft zusprach, lassen 
es vermuten, daB bei diesem DesinfektionsprozeB noch andere Urn.-

. stande mitwirken miissen, die es tnoglich machen, daB auch den aus 
ungesattigten Fettsauren hergestellten Seifen bisweilen eine groBere 

-Wirkung zukommen kann. 
Es ist nun natiirlich, hier zunachst an den "iiberschiiasigen" Alkali

gehalt der Seifen zu denken, insoJlderheit do. es naheliegt; in "Oberein
stimmung mit den Ansichten friiherer Autoren (Behringusw.) auch 
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das aus den Seifen hydrolytisch abgespaltene Alkali als den in erster 
Linie fiir die Desinfektionskraft maBgebenden Faktor anzusprechen. In 
der Tat erhielt auch Reichenbach durch die Kombination einer kaum 
desinfizierenden KaliumoleatlOsung mit einer ebenfalls nur schwach 
wirksamen Kaliumhydratlosung stark desinfizierende Fliissigkeiten, und 
zwar wurde das Maximum des Desinfektionswertes erreicht bei einer 
Mischung von 1fa Oleat (nj50) mit 5/6 Kalilauge (nj50). Entgegen der 
obigen Annahme wiirde €lS aber, wie er selbst zeigen konnte und wie 
auch vor ihm schon andere Autoren ausgesprochen habenl), durchaus 
falsch sein, die Wirkung der Seife als eine reine Alkaliwirkung auf
zufassen, indem Seifenlosungen in den meisten Fallen eine starkere 
Wirkung besitzen, als sie giinstigsten Falles yom Alkali allein ausgeiibt 
werden konnte. Die Bedeutung des iiberschiissigen Kalis diirfte also 
weniger in seiner eigenen Desinfektionskraft als in einer Steigerung der 
Desinfektionswirkung der fettsauren Salze begriindet sein, und so faBt 
Reichenbach das Ergebnis seiner Untersuchungen dahin zusammen, 
daB "Alkali und fettsaure Salze bei gemeinsamer Einwirkung eine 
gegenseitige ErhOhung ihrer Desinfektionskraft bewirken, und zwar 
eine starkere ErhOhung als sie durch dieselben Mengen in einer gleich 
starken Losung desselben Mittels hervorgebracht worden ware." 

Die Frage, wie diese Erhohung selbst zustande kommt, ist hierbei 
offen gelassen, ihre Deutung diirfte aber bei Beriicksichtigung des Des
infektionsvorganges selbst nicht allzuschwer moglich sein. 

FUr die Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels ist namlich eine 
gewisse Fettloslichkeit (Lipoidloslichkeit) desselben Bedingung und zwar 
derart, daB es auf Grund seiner Losungsafftnitaten aus einer wasserigen 
Losung moglichst leicht an das lipoide Mittel (die Bakterienzelle) ab
gegeben wird. Es wird daher erklarlich, daB einerseits das bei der 
Hydrolyse der gesattigten fettsauren Salze neben dem Alkali ent· 
atehende, in erheblichem MaBe lipoidlosliche saure Salz, das im wasse· 
rigen Medium relativ schwer IOslich ist, leicht an die Bakterienzelle 
herantreten kann, und daB andererseits auch die im Wasserleicht los-

. lichen Neutralsalze der ungesattigten Fettsauren eine Wirksamkeit ent
falten werden, wenn sie, durch Elektrolyte aus ihren wasserigen Lo
sungen ausgesalzen, nunmehr eine fiir Lipoide erhOhte Losungsaffinitat 
erhalten. Die Desinfektionskraft wasseriger Seifenlosungen ist also, 
nochmals kurz zusammeilgefaBt, abhartgig von dem jeweils ob· 
waltenden Verhaltnis zwischen den Alkalisalzen der ge
sattigten und ungesattigten Fettsauren und von der Rein
heit der Seife selbst, indem die Wirkung der gesattigten Seifen 
parallellauft der relativen Menge hydrolysierter Fettaaure bzw. aauren 
Salzes, die Wirkung der ungesattigten im wesentlichen nur bedingt 
wird durch das Aussalzvermogen gleichzeitig vorhandener Elektrolyte. 
Das in Seifenlosungen vorhandene gebundene oder iiberschiissige Alkali 
ist im iibrigen, von seiner eigenen, nicht gerade groBen Deainfektions· 
kraft abgesehen, noch insofern ,,"on Bedeutung, ala einerseits durch die 

1) Siehe z. B. Serafini, 1.0. 
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Art desselben Unterschiede in der Lipoidloslichkeit der sauren Salze 
der gesattigten Sauren, andererseits durch seine Art und Menge Ande
rungen der physikalischen Eigenschaften der Seifenlosung selbst (ZurUck
drangung der Hydrolyse, Beeinflussung del' Mikrostruktur der kolloiden 
Seifenteilchen) veranlaBt werden. 

Vorkommen, Gewinnung und .. Reinigung der Fette 
und fetten Ole. 

Vorkommen und Gewinnung. Sowohl im Tierreich wie im Pflanzen
reich sind die Fette auBerordentlich verbreitet. 1m Tierorganismus 
finden sie sich in allen Organen, an einzelnen Stellen in groBerer Menge 
angehauft, und, mit Ausnahme des normalen Harns, in allen tierischen 
Flussigkeiten. Das Fett zeigt sich im Tierreich gewohnlich in eigenen 
Zellen eingeschlossen, in groBerer Menge vorzugsweise im Bindegewebe, 
im Netz der Bauchhohle, in der Umgebung der Nieren, im Knochen
und Nervenmark, in der Leber illld endlich in reichlicher Menge in der 
Milch. Bei den Pflanzen treten die Fette teils zerstreut durch die ganze 
Pflanze auf, teils in gewissen 'Organen angehauft, so namentlich in den 
Samenlappen und den Samen iiberhaupt. Von den Samen fuhren be
sonders die starkelosen bedeutende Mengen FeU, weniger die starke
haltigen. 1m allgemeinen bilden die pflanzlichen Ausgangsstoffe ein 
bedeutend wichtigeres und quantitativ groBeres Material fur die Fett
und Olgewinnung als die tierischen Rohfette und zwar sind es vornehm
lich die Tropen, die die meisten und fettreichsten Ol£ruchte liefern 
(Palmenkerne, Kokoskerne, Baumwollsaat, Rizinussamen usw.), wah
rend im gemaJ3igten Klima Olsaaten schwerer gedeihen und quantitativ 
hinter dem in den Tropen erzielbaren Ergebnis zurUckbleiben. 

Die Gewinnung des Fettes aus fetthaltigen tierischen Substanzen 
geschieht entweder durch Ausschmelzen oder durch Extraktion des 
zuvor mechanisch in geeigneten Waschtrommeln vorgereinigten Roh
materials (Rohkern, Rohausschnitt, Nierenfett, Eingeweidefett). Zu 
diesem Zweck wird dasselbe in besonderen Maschinen zerkleinert und 
entweder uber freiem Feuer, im Wasserbade, durch indirekten Dampf 
oder: heiBe Luft (Trockenschmelze) oder mittels direkten Dampfes auf 
Wasser, gegebenenfalls unter Zusatz von Sauren oder Atzalkalien (NaB
schmelze) zum Ausschmelzen gebracht. Die bei der Trockenschmelze 
erhaltenen, noch auBerordentlich fettreichen Ruckstande werden als
dann einer Pressung und unter Umstandenauch einer Benzinextraktion 
unterworfen, ehe sie als Viehfutter oder Stickstoffdunger verwertet 
werden. Aus Knochen wird das darin enthaltene Fett entweder als 
"Naturknochenfett" ebenfalls durch Ausschmelzen mittels direkten 
Dampfes oder als "Extraktionsknochenfett' durch Extraktion mit 
Benzin u. dgl. gewonnen. In ahnlicher Weise geschieht auch heute 
die Gewinnung der Fischfette, LeberOle und Trane; die nach der Ex
traktion der zunachst zerkleinerten und getrockneten Fisclre hinter
bleibenden Fischmehle besitzen einen hohen Nahrwert und werden 
neuerdings auch auf menschliche Nahrungsmittel verarbeitet. 
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Ne ben den hier erwahnten Rohstoffen werden jedoch noch eine Reihe 
weiterer Fettstoffe tierischen Herkommens gewonnen, unter denen die 
Kada verfette wohl die wiehtigsten sind. Aueh sie werden der Haupt
sache nach durch Ausschmelzen und Extraktion crhalten. 

Die Gewinnung der vegetabilen Fette und Ole geschieht auf Grund 
ihres haufigeren Vorkommens in weit groBerem MaBstabe, als die der ani
malischen Fette; als Ausgangsmaterial dienen fast alle olhaltigen Samen 
sowie das Fruchtfleisch der Oliven und der Palmfriichte. Wie bei der 
Verarbeitung der tierischen Rohfette geht auch hier der eigentlichen 
Fettgewinnung eine Reinigung und Zerldeinerung des Rohproduktes 
voraus, die durch maschinelle Siebung bzw. Enthiilsung oder Schalung 
geschieht. Die olhaltigen Samen sind namlich von einer festen leder
artigen Hiille umgeben, die gegen den Zutritt der Luft einen dichten 
VerschluB bildet und so die Haltbarkeit und Transportfahigkeit der 
Samen bedingt, aber auch dem AusflieBen des Ols einen festen Wider
stand entgegensetzt. Urn 01 au~ den Samen zu gewinnen, muB deshalb 
notwendigerweise eine ZerreiBung del' Samenhiille vorangehen. Aber 
auch in dem inneren Teile ist das 01 nicht frei, sondel'll in Zellen ein
geschlossen und aus diesem Grunde ist eine weitere, moglichst voll
standige Zerreibung und Zerkleinerung der Olsamen Bedingung einer 
guten Ausbeute. Wahrend del' nun folgenden Ma~ung del' Olsamen 
flieBt das 01 zum Teil, abel' nur in beschranktem MaBe, freiwillig abo 
Zu einer vollstandigen Abscheidung ist es notwendig, das Samenmehl 
unter del' Presse einem starken Druck auszusetzen. Urn das 01 diinn
fliissiger zu machen, es also leidhter zum AusflieBen zu bringen, pflegt 
man das Samenmehl entsprecliend zu erwarmen. Diese Erwarmung 
hat allerdings den Nachteil, daB Farb- und Bitterstoffe, die in dem 
heWen Ole leichter 16slich sind als in dem kalten, die Farbe und den 
Wohlgeschmack beeintrachtigen. Das 01 ist urn so dunkler und urn so 
schmeckender, je warmer die -8amen gepreBt werden, weshalb man bei 
del' Herstellung von Speiseolen die Samen nul' gelinde odeI.' gar nicht 
erwarmt. Das kalt geschlagene 01 fiihrt gewohnlich den N amen "J ung
fernol" und ist in del' Regel weniger stearinhaltig als das warm ge
schlagene. 

Magere Olsamen, wie Bucheckern, Hanf u. a., werden meist nul' 
einmal gepreBt; fette Samen dagegen, wie Raps, Lein u. a., bediirfen 
einer zweimaligen Pressung. Die zu festen Massen zusammengedriickten 
Riickstande del' ersten Pressung werden zu diesem Zwecke wieder zer
kleinert, erwarmt und nochmals gepreBt. Man nennt die erste Pres
sung den Vorschlag, die zweite den Nachschlag. 

Bei dem PreBverfahren verbleiben jedoch in del' Regel 5-10 % 01 
in den PreBriickstanden (Olkuchen). Es lag daher nahe, auch die vege
tabilen Fette und Ole ebenso wie die animalischen auf dem Extraktions
wege zu gewinnen. Die Olausbeute steUt sich hierbei etwa 4-:-7 % hoher 
als bei dem PreBverfahren, das 01 selbst enthalt jedoch groBere Mengen 
Harz und Schleimsubstanzen, ist also geringwertiger als das PreBoi. 
In del' Regel werden daher nur die PreBriickstande, falls sie nicht Ull-
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verandert als Futtermittel verwertet werden, dem Extraktionsverfahren 
unterworfen. 

Als Extraktionsmittel werden im GroBbetrieb fast ausschlieBlich 
Schwefelkohlenstoff und Benzin, seltener auch Azeton, Benzol und 
Chloroform verwandt. Daneben haben sich im Lauf der letzten Jahre 
auch die nicht brennbaren Losungsmittel Tetrachlorkohlenstoff und 
vornehmlich das Trichlorathylen, kurz"Tri" genannt, gut eingefiihrt. 
Namentlich das letztere besitzt, von seiner Nichtentflammbarkeit ab
gesehen, den anderen Losungsmitteln gegeniiber wesentliche Vorteile, 
indem seine Losungsfahigkeit fast ausschlieBlich auf fettartige Sub
stanzen beschrankt ist, andere Bestandteile des Extraktionsgutes also 
nur wenig angegriffen werden. 

Die Gewinnung der Ole aus den zerkleinerten Samen oder 61kuchen 
mit Hilfe der erwahnten Losungsmittel ist bei Verwendung der ent
sprechenden Spezialapparaturen im allgemeinen eine einfache. Die 
Hauptschwierigkeit des Extraktionsverfahrens bildet die vollstandige 
Entfernung des Losungsmittels sowohl aus den entfetteten Riickstanden 
wie aus dem gewonnenen 61e, und zwar ist diese wesentlich durch dif.i . 
Art und Weise bedingt, wie das Extraktionsgut zerkleinert und ge
schichtet wird. Als Auflockerungsmaterialien, die ein leichtes Durch
dringen der Masse mit dem Losungsmittel gewahrleisten sollen, werden 
dem Extraktionsgut daher vielfach Wollstaub, Filzabfalle, Torf u. dgl. 
beigemischt. Nach vollendeter Extraktion wird das Abdestillieren des 
Losungsmittels in einem besonderen DestilliergefaB vorgenommen und 
zwar zunachst durch indirekten, spater zur Entfernung der letzten Reste 
des Losungsmittels .durch direkten Damp£. Bei zweckentsprechender 
Apparatur und Arbeitsweise sollen die jeweils auftretenden Verluste des 
Losungsmittels als unwesentlich kaum in Betracht kommen. 

Die Verarbeitung von 6lfriichten (Oliven und Palmfriichte), die im 
Gegensatz zu den Pflanzensamen infolge ihres leichten Verderbens 
weitere Transporte nicht ertragen, geschieht meist am Orte ihrer Er
zeugung. Dabei sind die Gewinnungsmethoden vielfach noch recht 
primitiver Art, da beispielsweise die Palmolgewinnung noch ganz in 
den Handen der eingeborenen Neger liegt, und die OlivenpreBfabriken 
Italiens auch heute noch maschinell wenig fortgeschritten sind. 

Reinigung der Fette Imd Ole. Die Fette und 61e, auf welche Weise 
sie auch gewonnen werden, sind niemals vollstandig rein, sondern ent
halten stets ·mehr oder weniger fremdartige, aus dem verarbeiteten 
Rohmaterial stammende Substanzen, die teils mechanisch beigemengt, 
teils in gelOster Form darin enthalten sind. Auch das etwaige V or
handensein freier Fettsauren ist fur manche Zwecke hinderlich, und 
schlieBlich bediirfen auch Farbe und Geruch vielfach einer Verbesserung. 
Die bei der Reinigung der Fette und 6le angewandten Methoden kann 
man daher nach Hefter 1) in die folgenden, hier in Betracht kommenden 
Hauptgruppen einteilen: 

1) Hefter, Technologie der Fette und Ole 1, 1906, 59. 
Schrauth, Handbuoh del" Seifenfabrlkation. 5. Anfl. I) 
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1. Methoden zur Entfernung mechanischer Verunreinigungen. 
2. Methoden zur Entfernung von gelOsten EiweiBstoffen, Harzen 

und Pflanzenschleim. 
3. MaBnahmen zur Entfernung freier Fettsaure - Neutralisations

methoden. 
4. Bleichmethoden. 
5. Methoden zur Entfernung von Riechstoffen - Desodorisations

methoden. 

Die Entfernung der mechanischen Verunreinigungen wie Blut- und 
Fleischreste bei animalischen, Samenteilchen, Pflanzenfasern, Staub, 
Wasser u. dgl. bei vegetabilen Fetten und Olen, geschieht entweder 
durch langeres Stehenlassen in leicht erwarmten KlargefaBen (Selbst
klarung) oder durch Filtration mit Filterpressen unter Druck, indem 
man als Filtermaterial gleichzeitig wasserentziehende und entfarbend 
wirkende Substanzen wie Fullererde, Kieselgur, Blut- und Knochen
kohle, Aluminiumsilikate n. dgl. in Anwendung bringt. 1m Gegensatz 
zu diesen mechanischen Methoden erfordert die Entfernung der in 
Fetten und Olen haufig gelOsten EiweiBstoffe, Harze, Schleimsubstanzen 
u. dgl. die Anwendung chemischer Reinigungsverfahren, nachdem man 
heute von der Methode der EiweiBkoagulation in der Hitze absieht. 
FUr die Raffinierung verwendet man entweder konzentrierte Schwefel
saure (Saureraffination) oder Atzalkalien (Laugenraffination). 

Die Schwefelsaure besitzt bekanntlich die Eigenschaft, die meisten 
organischen Stoffe, mit denen sie zusammengebracht wird, durch Wasser
entziehung zu verkohlen. In gleicher Weise werden daher auch die 
in den Olen enthaltenen fremden Korper zerstort. Die Ole widerstehen 
freilich auch nicht der energischen Einwirkung konzentrierter Sauren; 
wendet man aber nur wenig Schwefelsaure an, so wirkt die Saure vor
zugsweise auf die fremden, beigemengten Stoffe. Die Menge der er
forderlichen Schwefelsa~.re ist je nach der Beschaffenheit des Oles ver
schieden; sie betragt zwischen 1 und 1,5 %, wenn man das 01 bei 
gewohnlicher Temperatur behandelt. Erwarmt man das 01 durch 
Wasserdampf auf 50-60 0 C, so wird meist noch weniger als 1 % Saure 
erforderlich sein. Zu kalt darf man allerdings das 01 nicht halten, da 
es sonst zu dickfliissig ist und das Absetzen der verkohlten Stoffe zu 
sehr erschwert wird. 

Der Zusatz der Schwefelsaure erfolgt in diinnem Strahle und unter 
fortgesetztem Riihren. Das 01 nimmt dabei eine dunkelgraue Farbe 
an. Das Riihren muB so lange fortgesetzt werden, bis auf einen Por
zellanteller gebrachte Tropfen des Oles zeigen, daB die verkohlten Stoffe 
sich zu groBeren schwarzen Flocken vereinigt haben und das 01 gelb 
und klar erscheint, was gewohnlich nach 3/4-1 Stunde der Fall ist. 

Sobald die ausgeschiedenen, verkohlten Stoffe sich zu Flocken ver
einigt haben, b1eibt das 016-12 Stunden ruhig stehen, damit sich jene 
ruhig zu Boden senken. Nach dieser Zeit zap£t oder schopft man das 
01 von dem Bodensatz, welcher ziemlich fest am Boden liegt, ab und 
mischt ihm dann 1/4-1/3 seines Volumens heiBen oder doch warmen 
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Wassers hinzu, auf 100 Ides Oles also 25-331 Wasser. Man ruhrt 
hierau£ eine Viertelstunde anhaltend, aber sehr mii.J3ig urn, damit nicht 
viel Schaum gebildet und das 01 nicht zu sehr zerteilt wird, und laBt 
dann das Gemisch so lange ruhig stehen, bis sich das 01 von dem Wasser 
geschieden hat. 

1st diese Scheidung erfolgt, . so trennt man das Wasser durch einen 
dieht uber dem Boden angebrachten Hahn ab und wiederholt das Zu
mischen von warmem Wasser noch ein- oder zweimal, bis eine vollige 
Entfernung der Schwefelsaure erreicht ist. Ein Zusatz von Kalk ist 
dabei nicht notwendig; im Gegenteil wird bei Anwendung von ge
branntem Kalk Jeicht etwas 01 verseift, und bei Benutzung von Kreide 
istder Schaum, welcher sich infolge der entwickelten Kohlensaure 
bildet, unangenehm. Dem letzten Wasser kann aber eine kleine Menge 
Soda zugegeben werden. , 

Sobald nach dem letzten Auswaschen die Trennung von dem Wasser 
wieder moglichst vollstandig erfolgt ist, kann zurKlarung des Oles 
geschritten werden, die, falls man von einer Selhstklarung absehen 
will, am schnellsten durch den Zusatz von etwas Kochsalz, Aluminium-
sulfat oder Alaun erreicht wird. . 

In der Regel werden bei der Saureraffination drei Schichten er
halten, 'eine obere Schicht des raffinierten Oles,eine mittlere Schicht 
des Raffinationssatzes (Sauertrieb) und die untere saure Schicht. Der 
Sauertrieb hildet eine zahflussige, dickliche Masse, die die verkohlten 
Organsubstanzen nehen fettartigen Verbindungen enthalt und mancher
lei technische Verwendung findet. 

Allgemeiner als die Saureraffination wird die Laugenraffination an
gewendet, durch welche gleichzeitig die Entfernung. etwa in dem 01 
vorhandener freier Fettsauren erreicht wird. Man verfahrt in det 
Regel so, daB man das zu reinigende 01 leicht erwarmt, mit einigen 
Prozenten Kati- oder Natronlauge verriihrt, deren Starke den Um
standen entsprechend verschieden sein kann. Der sich bildende £lockige 
Niederschlag (Raffinationssatz), der aus Seife, Neutralfett und den 
gleichzeitig ausgefallten Verunreinigungen des Oles besteht, wird zum 
Absitzen gebracht und findet entweder als solcher (soapstock) in der 
Seifenindustrie Verwendung oder wird nach dem Behandeln mit Mineral
sauren in Form einer 40-70 %igen . Fettsaure ala Abfallfett in den, 
Handel gebracht. • 

Bei dieser Laugenraffination tritt jedoch haufig der Dbelstand in 
Erscheinung, daB sichder gebildete Seifenleim nur schwer und auBer
ordentlich langsam von dem gereinigten 01 absetzt. Um eine schnelle 
Trennung zu erreichen ist daher vielfa,ch die Zuhilfenahme einer ge
eigneten Zentrifuge empfehlenswert. An Stelle der Xtzalkalien hat 
man namentlich in fruheren JabXen auch Alkalikarbonate, Ammoniak, 
Erdalkalien, Natriumaluminat u. dgl. fur die Raffination bzw. Neu
tralisation der freien Fettsauren verwandt, aIle diese Reagenzien haben 
moh· aber den ersteren gegenuber nicht gehalten. 

Eine Neutralisation der Fette und Ole laBt sich weiter auch durch 
die Behandlung mit Alkohol erreichen, in welchem die freien Fettsauren 

15* 
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loslich, die Fette selbst aber unloslich sind. Das Veclahren hat sich aber 
nicht allgemein eingefiihrt. 

Die Bleichmethoden, welche bei der Verarbeitung der Fette und 
Ole in Anwendung kommen, sind auBerordentlich zahlreich, und es 
gibt wohl kein Bleichmittel in der chemischen Industrie, das nicht auch 
auf diesen Spezialzweig angewandt worden ist. Dies erklart sich auf 
Grund der Tatsache, daB einmal die Ursache der Farbung bei den 
einzelnen Produkten eine durchaus verschiedene sein kann und dieser 
jeweiligen Ursache entsprechend auch eine andere Behandlungsweise 
eclorderlich ist, und daB zweitens auch heute noch die Industrie iiber 
ein in jeder Beziehung befriedigendes Bleichverfahren nicht vecliigt. 
1m allgemeinen kann man die heute iiblichen Bleichmittel einteilen in 
drei Gruppen und zwar solche, welche 

1. den Farbstoff durch Komplementarwirkung iiberdecken, 
2. den Farbstoff absorbieren, 
3. den Farbstoff durch chemischen Eingriff zerstoren. 

1m letztgenannten Fall kann die Zerstorung durch Verkohlung, 
Oyxdations- oder Reduktionsmittel eclolgen. ' 

Die tJberdeckung der Farbstoffe durch Komplementarfarben ist 
naturgemaB nur in geringem MaBe anwendbar und kann Eclolge auch 
nurdort erwarten lassen, wo kleine Veranderungen in der Nuance des 
Fettes erwiinscht erscheinen. 1m Gegensatz hierzu wird die Absorp
tionsbleiche jedoch in groBerem Umfange angewandt, und zwar be
dient man sich auch hier der schon oben erwahnten feinverteilten, po
rosen Materialien - Fullererde, Walkerde, Knochenkohle, Entfarbungs
pulver aus der Blutlaugensalzfabrikation, Hydrosilikate u. dgl. -, 
welche viele Farbstoffe auf ihrer Oberflache lebhafter verdichten als 
die Fette selbst. In der Regel wird der erreichbare Effekt schon er
zielt, wenn man das zu bleichende Fett bei erhohter Temperatur mit 
5-10 % der Bleicherde verriihrt und alsdann filtriert oder in ein
facherer Weise die Fette· durch ein Filter schickt, das die genannten 
Entfarbungspulver als Filtermaterial enthiilt. Es bleibt jedoch zu 
beachten, daB bei diesen Veclahren etwa 40 %der Bleicherde an Fett 
in der Filtermasse zuriickgehalten werden, die nur auf dem Extraktions
wege wiederzugewinnen sind, und. daB weiter die Bleichpulver selbst 
schnell an Wirksamkeit verlieren. 

Die chemischen Bleichveclahren sind, soweit sie durch Verkohlung 
der Farbstoffe wirken, mit der oben besprochenen Saureraffination 
identisch. Aber auch bei der Laugenraffination findet eine Bleich
wirkung statt, indem der ausgeschiedene Raffinationssatz die in dem 
Ole vorhandenen Farbstoffe mit zu Boden schlagt. Fiir die Oxydations
bleiche kommen alsdann weiter in Betracht Luft, Sauerstoff, Ozon, 
Superoxyde, Kaliumpermanganat, chromsaure Salze, Chlor, Hypo
chlorite, Chlorate usw., fiir die Reduktionsbleiche vornehmlich schwef
lige und hydroschweflige Saure bzw. ihre Salze und Derivate (Blankit 
und Dekrolin). 
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Die iiJteste Form der Oxydationsbleiche ist die sogenannte Natur
bleiche, die durch die gemeinsame Einwirkung von Luft, Licht und 
Wasser eine Aufhellung diinngeschichteter Fettstoffe bedingt, indem 
ala wirkende Agenzien wahrscheinlich Ozon und Wasserstoffsuperoxyd 
entstehen. Die Methode findet heute jedoch lediglich noch bei der 
Verarbeitung des Bienenwachses Verwendung, wahrend man ffir die 
Bleichung der Fette und Ole in der Regel die Anwendung chemischer 
Bleichmittel vorzieht. Nur bei der PalmOlbleiche macht man auch 
von der Wirkung des Luftsauerstoffes direkten Gebrauch, indem man 
in das warme Ollangere Zeit einen starken Luftstrom einblast. 

Die Wirkung des Wasserstoffsuperoxydes und seiner Salze (Barium
superoxyd), deren Anwendung sich namentlich fiir die Bleichung des 
Sulfurolivenoles empfiehlt, beruht ebenfalls auf der Wirksamkeit des 
ausdiesen Verbindungen leicht abspaltbaren Sauerstoffes. Das Wasser
stoffsuperoxyd kommt in wii.sseriger Losung mit der Bezeichnung 
,,10 Vol." oder auch "lOfach" in den Handel, d. h. die wasserige LOsung 
entwickelt das zehnfache Volumen Sauerstoff, was dem Gewicht nach 
etwa 3 % Wasserstoffsuperoxydentspricht. Wahrend des Bleich- I 

prozes8es mull das Reagens mit dem Ole innig vermischt werden, und 
da der Endeffekt erst im Laufe mehrerer Tage erreicht wird. ist eine 
Trennullg der beiden Komponenten durch haufiges Durchkriicken zu 
verhindern. Die Wirksamkeit des Bleichmittels ist jedoch in hohem 
Malle von der Natur des zu bleichenden Fettes abhangig, insonderheit 
Leinen, das durch die Schwefelsaurebleiche sehr schOn entfarbt wird, 
wird in seiner Farbe durch Wasserstoffsuperoxyd kaum beeinflu13t . 

. Neben den genannten Superoxyden sind aber auch andere Verbindungen 
mit aktivem Sauerstoff (Natriumperborat und -persulfat) und insonder
heit auch die organischen Superoxyde, wie beispielsweise das Luzidol 
(Superoxyd der Benzoesaure) verwendbar, mit denen in Spezialfallen 
vielfach sehr giIte Bleicheffekte erreicht werden. 

Die am haufigsten angewandten und fiir die Technik wichtigsten 
oxydativen Bleichmittel sind jedoch der Chlorkalk, das Kaliumperman
ganat und das Kaliumbichromat. 

Um mit Chlorkalk zu bleichen, iibergie13t man ihn mit ungefahr 
dem zehnfachen Gewicht Wasser, la13t das Gemisch einige Zeit stehen, 
indem man bisweilen umriihrt, und la13t dann den Bodensatz absetzen. 
Von der dariiber stehenden Fliissigkeit gibt man zu dem zu bleichen
den Ole, das man zuvor mit etwas Schwefelsaure oder Salzsaure ver
setzt hat, und riihrt anhaltend um. Nachdem das 01 geniigend ge
bleicht erscheint, wird es mit hei13em Wasser ausgewaschen und hierauf 
durch Filtrieren geklart. Da indessen das wahrend des Bleichprozesses 
entwickelte Chlor die Fette und Ole unter Umstanden leicht angreift, 
ist bei Anwendung des Verfahrens eine gewisse Vorsicht geboten. 

Obermangansaures Kali mit Schwefelsaure wurde friiher vornehm
lich zum Bleichen von Palmol verwandt. Man gabunter bestandigem 
Riihren zu dem geschmolzenen 01 eine stark mit Schwefelsaure an
gesauerte Losung des Salzes und setzte das Riihren eine halbe bis eine 
ganze Stunde fort. Hierauf iiberlieS man das 01 bis zum anderen Tage 
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der Ruhe. Auf der braunlichen, mangansulfathaltigenFliissigkeit lagerte 
alsdann das gebleichte 01; erstere wurde entfernt, letzter':'s wieder
holt mit heiBem Wasser gewaschen und dann zum Absetzen der Ruhe 
iiberlassen. - Statt des iibermangansauren Kalis wurde haufig auch 
Braunstein (Mangandioxyd) genommen. Man versetzte das· erwarmte 
01 mit verdiinnter Schwefelsaure und gab fein gepulverten Braunstein 
in kleinen Mengen unter bestandigem Ruhren so lange hinzu, bis die 
anfanglich schwarze Masse hell geworden war. Nachdem dies erreicht 
war, verfuhr man wie oben angegeben. 

Das ubermangansaure Kali ist als Bleichmittel fur Fette jetzt all
gemein durch das Kaliumbichromat verdrangt worden. Diese Bleiche 
verdanken wir einem Englander, Watt, der sein Verfahren 1836 im 
London Journal veroffentlicht hat. Wahrend Watt jedoch zum An
sauern Schwefelsaure benutzte, nimmt man statt derselben jetzt ge· 
wohnlich Salzsaure, so daB als bleichendes Agens nicht wie bei Ver
wendung von Schwefelsaure Sauerstoff, sondern vornehmlich Ohlor in 
Erscheinung tritt. Die Ausfuhrung ist eine ahnliche wie bei der Bleiche 
mit ubermangansaurem Kali und Schwefelsaure, indem man in das 
flussige Fett oder 01 die verdunnte Salzsaure eintragt und das Ganze 
hierauf unter Erwarmung mit 1-2 % Kaliumbichromat zu einer mog
lichst vollkommenen Emulsion verriihrt. Die Reaktionsgleichungen, 
nach denen das den Bleicheffekt bedingende Prinzip (Sauerstoff oder 
Ohlor) entwickelt wird, sind die folgenden: 

Ohlorkalk: 
01 

0<001 
01 

Oa< 
001 

+ 2 HOI = OaOl2 + H 20 + 2 Ol. 

Kaliumpermangan~t: 2 KMn04 + 3 H 2S04 = K 2SO, + 2 MnS04 
. + 3H20+ 50 

KMnO 4 + 8 HOI = KOI + MnOl2 + 4 H 20 
+ 501. 

Kaliumbichromat: K 2Cr20 7 + 4~2S04 = K 2S04 + Cr2(S04)3 
+4H20 +30 

K 2Cr20 7 + 14 HOI = 2 KOI + 2 OrCla + 7 H 20 
+ 601. 

Auch die Verwendung von Kaliumchlorat in salzsaurer Losung verlauft 
in ahnlicher Weise nach der Gleichung: 

KOlOa + 6 HOI = KOI + 3 H 20 + 6 01. 

Bei all diesen Bleichverfahren ist zu beachten, daB sich die fUr ihre 
wirksame Durchfuhrung notwendigen Emulsionen nach Beendigung 
des jeweiligen Prozesses oft nur schwer wieder trennen lassen, und zwar 
besonders dann, wenn das Fett selbst durch Aufnahme von Sauerstoff 
oder Ohlor chemisch verii.ndert wurde. Die dann entstandenen Ohlor-, 
Oxy- oder OhloroxyfettC besitzen Iiamlich ein besonders ausgepragtes 
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Emulsionsvermogen, so daB eine endgultige Trennung alsdann lediglich 
durch einen mehr oder weniger groBen Kochsalzzusatz erreicht werden 
kann. 

Fur die Reduktionsbleiche mit schwefliger bzw. hydroschwefliger 
Saure bedient man sich am zweckmaBigsten des sauren schwefligsauren 
Natrons (Natriumbisulfit) bzw. des wasserfreien hydroschwefligsauren 
Natrons (Blankit) oder sonstiger hydrosulfithaltiger Bleichlaugen. Die 
Bleichung mit schwefliger Saure erfolgt am besten in schwach saurer, 
die mit Hydrosulfiten in alkalischer Losung. Auf 10 kg 01 werden in 
der Regel 1-11/2 kg Natriumbisulfit oder 0,3-0,5 kg Hydrosulfit be
notigt. Bei dieser Arbeitsweise zu beachten bleibt jedoch, daB die auf 
dem Reduktionswege gebleichten Fette leicht wieder nachdunkeln. 

Die hier beschriebenen Bleichmethoden veranlassen, soweit sie auf 
einer Zerstorung der Farbstoffe durch chemischen Eingriff beruhen, in 
der Regel auch eine Geruchsverbesserung der behandelten Ole, weil die 
genannten Mittel gleichzeitig auch auf die dem 01 beigemischten Riech
stoffe einwirken. Die vornehmlich angewandte Arbeitsweise, welche 
unter Umstanden selbst bei Fischolen und Tranen eine weitgehende' 
Desodorisierung herbeifiihrt, ist jedoch eine physikalische, indem man 
die Riechstoffe mit Wasserdampf, Luft und indifferenten Gasen, wie 
Stickstoff oder Kohlensaure, aus dem heiBen FeU cider 01, gegebenen
falls im Vakuum zu vertreiben sucht. Die speziellen Arbeitsbedingungen 
mussen sich dabei den jeweils gegebenen Objekten anpassen und sind 
durch Variation der genannten Faktoren zu ermitteln. Auch die Hy
drierung der Fette (Fetthartung) fiihrt in vielen Fallen, und zwar stets 
dann, wenn der Geruchsbildner ungesattigten Charakter besitzt, zu 
vollig geruchlosen Produkten. Trane werden beispielsweise bei der 
katalytischen Behandlung mit Wasserstoff in talgartige Fette verwan
delt, deren Eigengeruch an das Ausgang8material nicht mehr erinnert. 

Vielfach laBt sich allerdings eine Desodorisierung der Fettstoffe, 
und zwar namentlich der sogenannten Abfallfette (Gerberei- und Leder
fette, Abwasser- und Fakalfette, abfallende Trane u. dgl.) in der ge
schilderten Weise nicht erreichen, es ist dann die Vakuumdestillation 
der durch vorherige Spaltung erhaltenen Fettsauren mit uberhitztem, 
Wasserdampf das einzige Mittel, um ein einigermaBen befriedigendes 
Ergebnis zu erzielen. Eine der Destillation vorausgehende Behandlung 
der glyzerinfreien Fettsauren entweder mit 6-10 % konzentrierter 
Schwefelsaure bei etwa 100-120° oder mit schmelzenden Atzalkalien 
fiihrt in der Regel aber selbst bei ganz minderwertigen Fetten zu in 
jeder Beziehung ausgezeichneten Destillaten. 

Die Untersuchung der Fette und fetten Ole. 

Bei der Untersuchung von Fetten und fetten Olen kann es sich 
um die Losung sehr verschiedener Aufgaben handeln. Es kann die 
chemische Konstitution eines Fettes oder Oles, seine Identitat, sein 
Gehalt an festen und fliissigen Glyzeriden, an Glyzerin und freien Fett
sauren, eine absichtlichp oder unabsichtliche Verunreinigung mit anderen 
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Fetten oder Olen oder auch mit fremdartigen Beimengungen festzu
stellen sein. Die chemische Konstitution eines Fettes zu bestimmen, 
ist Sache der Wissenschaft und solI uns hier nicht beschiLftigen; die 
anderen Untersuchungen sind aber haufig auch in der Seifenindustrie 
erforderlich, so daB es geboten erscheint, auf die verschiedenen, dabei 
in Anwendung kommenden Priifungsmethoden naher einzugehen. Man 
kann sie in drei Klassen einteilen: in organoleptische, in physi
kalische und in chemische. 

Die organoleptischenMittel, d. h. Geruch, Geschmack undFarbe, 
sind beim Handel mit Olen die am meisten angewandten Kriterien der 
Giite. Sie setzen selbstverstandlieh eine groBe tJbung voraus, sind aber 
keineswegs zuverlassig, da sie sich nicht nur mit dem Alter, sondern 
auch mit der Abstammung andern. So hat z. B. Leinol aus russischer 
Saat einen anderen Geschmack als solches aus indischer Saat. - Den 
Geruch eines Oles pflegt man durch Verreiben in der inneren Handflache 
zu priifen; auch hat man vorgeschlagen, einige Tropfen des zu unter
stichenden Oles in einer kleinen Porzellanschale vorsichtig zu erwarmen 
und zur Vergleichung dieselbe Operation gleichzeitig mit einem anderen 
Ole derselben Art vorzunehmen. 

Von wirklichem Wert fiir die Untersuchung der Fette sind jedoch 
nur die physikalischen und chemischen Methoden. 

Handelt es sich um die Untersuchung einer groBeren Partie eines 
Fettes oder Oles, so kommt es. in erster Linie darauf an, eine richtige 
Durchschnittsprobe zu erhalten, und daher ist die Art der Pro be
nahme von Wichtigkeit. Bei Olen ist sie verhaltnisma.Big leicht aus
fiihrbar. Fiir den Fall, daB sich Stearin ausgeschieden hat, muB man 
durch Umriihren u. dgl. eine moglichst gleichma.Bige Verteilung des 
ausgeschiedenen Fettes herbeifiihren. Bei den festen Fetten ist es 
schwieriger, eine richtige Durchschnittsprobe zu z~ehen. Nach Lew
kowitsch 1) ist hierfiir die folgende Methode in den SeehMen und 
Fabriken iiblich: Mit Hilfe eines Probestechers werden mehrere Fett
zylinder von mindestens 20 em Lange und 2,5 cm Dicke jedem Fasse 
entnommen und diese Proben in dem Nettogewichte der Fasser ent
sprechenden Mengen gemischt. Die so erhaltene Masse wird alsdann 
auf dem Wasserbade in einer Schale bet einer 60° C nicht iibersteigen
den Temperatur erwarmt. Sobald das Fett geschmolzen ist, wird die 
Schale vom Wasserbade abgenommen und die Masse tiichtig durch
geriihrt, damit Wasser und Verunreinigung sich nicht am Boden des 
GefaBes absetzen konnen. 

Die Untersuchung der Fette beginnt mit der Bestimmung des Wassers 
und derjenigen fremderr Substanzen, die ihnen von der Darstellung 
her anhaften oder absichtlich oder unabsichtlich zugesetzt und leicht 
zu entfernen sind, d. h. also mit der Herstellung reiner, von diesen 
leicht entfernbaren Stoffen befreiter Fettsubstanz. Zu beachten ist, 
daB dann noch eine Anzahl fettahnlicher Substanzen, wie Harz, Pa
raffin, MineralOle, Teer- und Harzole, mit dem Fett innig vermischt, 

1) Chern. Technologie, 1, 160. 
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erst bei der spateren Untersuchung aufgefunden und ihrer 1\'lenge nach 
bestimmt werd8n konnen. 

Um den Wassergehalt zu bestimmen, werden 1-2 g des Fettetl 
in ein mit einem hineingestellten Glasstab gewogenes kleines Becher
glas oder in eine Glasschale gebracht und unter Ofterem Umriihren bei 
95-100° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. 

Zuweilen werden feste Fette, namentlich Talg, in betriigerischer 
Absicht mit kaustischem Kali oder Kaliseife versetzt, indem sie dadurch 
die Fahigkeit erhalten, groBereQuantitaten Wasser aufzunehmen. In 
diesem Falle laBt sich das Fett durch Trocknen bei 100° C nicht wasser
frei erhalten; man bestimmt dann am besten den Gehalt an Fett, Ver
unreinigungen und Pottasche und findet den Wasser-
gehalt aus der Differenz. 

Zur Bestimmung der festen fremden Substanzen, wie 
Rautfragmente, Pflanzenteile, Schmutz usw. (Triibstoffe), 
werden 10-20 g Fett in Petroleumather gelost und so
dann durch ein trocknes, tariertes Filter gegossen, welches 
mit demselben Losungsmittel so lange nachgewaschen wird, 
bis ein Tropfen des Filtrats, auf Papier verdunstet, keinen 
Fettfleck hinterlaBt. Rierauf trocknet man bei lOOo C und 
wagt. Die Gewichtszunahme des Filters gibt den im Fett 
enthaltenen Schmutz. 

Bleibt nach der Losung des Fettes ein reichlicher orga
nischer Riickstand, so wird er durch Befeuchten mit Jod
!Osung gepriift. Tritt Blaufarbung ein, so sind starke-
haltige Substanzen vorhanden, deren Gegenwart sich 
auch bei der mikroskopischen Untersuchung des Fettes 
verrat. 

Infolge unvollkommener Reinigung nach der Raffinie
rung konnen die Fette Schwefelsaure, kohlensaure 
Alkalien, Alaun u. dgl. enthalten und demnach ist bei 
Untersuchung eines Fettes oder Oles auch auf etwaige 
Beimengungen dieser Art zu priifen. Die Schwefelsaure 

Fig. 2. 
Extraktions
apparat nach 

Soxhlet. 

findet man nach tiichtigem Schiitteln mit destilliertem Wasser, durch 
Fallung der wasserigen Fliissigkeit mit Chlorbarium. Ein weiBer 
Niederschlag zeigt die Gegenwart von Schwefelsaure an. Einen Gehalt 
ail kohlensaurem Alkali ermittelt man durch Schiitteln des Oles 
mit Wasser und Priifung des letzteren auf alkalische Reaktion mit 
Lackmuspapier. Alaun laBt sich durch Schiitteln mit Wasser, dem 
etwas Salpetersaure beigemischt i~t, Eindampfen der wasserigen Losung 
und Versetzen mit Ammoniak nachweisen. Bei Gegenwart von Alaun 
entsteht ein weiBer Niederschlag. . 

Sind in einem Fett groBere Mengen fremder Substanzen enthalten, 
so wird auch eine direkte Bestimmung des Fettgehaltes vorgenommen, 
indem man die klar filtrierte Petrolather!Osung in einem gewogenen 
Gefa.Be abdunstet und den Riickstand trocknet und wagt. Diese Be
stimmung laBt sich bei Gegenwart schleimiger oder starkemehlhaltiger 
Substanzen bequemer und genauer durchfiihren, wenn man etwa 5 g 
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des Fettes mit der 4-6fachen Menge reinen, feingemahlenen Gipses 
mischt, bei 100° C trocknet und sodann im Extraktionsapparat ex
trahiert. Sehr bewahrt hat sich zur Fettbestimmung der Extraktions
apparat von Soxhlet, von dem Fig. 2 eine leichter herzustellende Modi
fikation zeigt. 

Die zu extrahierende Substanz kommt in eine Hiilse aus Filtrier
papier. Damit die Heberoffnung am Boden durch die Hiilse nicht ver
schlossen werde, kann man sie auf einen ringformig gebogenen Blech
streifen stellen. Die Hiilse soIl nicht ganz angefiillt werden; um zu 
verhiiten, daB kleine Teilchen der Substanz weggeschwemmt werden, 
legt man noch etwas Watte auf. Das Rohr B wird mittels eines Korkes 
in ein Kolbchen von etwa 100 ccm Inhalt eingesetzt, welches man vor
her mit 50 ccm des Extraktionsmittels (Chloroform, Ather, Petroleum
ather): beschickt hat, dann bringt man in den Extraktionszylinder so 
viel von derselben Fliissigkeit, bis sie durch den Heber abflieBt, ver
bindet A mit einem RiickfluBkiihler und erwarmt das Kolbchen auf dem 
Wasserbade. Die Dampfe der im Kolbchen befindlichen Fliissigkeit 
gelangen durch B nach A und auch zum Teil noch in den Kiihler, wo 
sie kondensiert werden. Die Fliissigkeit sammelt sich in A an, durch
dringt die Substanz und erreicht endlich den Stand h, worauf sie ab
gehebert und A vollig entleert wird, ein Vorgang, der sich je nach der 
Starke des Erwarmens etwa 20-30 mal wiederholt. Filter, auf welchen 
sich zu extrahierende Niederschlage befinden, werden einfach zusammen· 
gebogen und in den Apparat gebracht. 

In den meisten Fallen geniigt jedoch ein Trocknen und Filtrieren 
der Fettsubstanz, deren weitere Untersuchung den wichtigsten Teil der 
Analyse bildet. 

Physikalische Methoden. Von physikalischen Eigenschaften hat 
man die Viskositat, das spezifische Gewicht, den Schmelz- und Er
starrungspunkt, den Brechungsindex und die Refraktometerzahl zu 
verwerten gesucht. 

Es wurde bereits erwii,hnt, daB die Ole bei gewohnlicher Tempe
ratur durch eine gewisse Dickfliissigkeit (Viskositat) ausgezeichnetsind. 
Als MaB dieser Dickfliissigkeit kann die Zeit dienen, welche gleiche 
Mengen 01 bediirfen, um aus einer Offnung von bekannter Weite bei 
gleicher Temperatur auszuflieBen. 

Wichtiger fiir die Olpriifung ist indessen die Bestimmung des spe
zifischen Gewichts. FUr den Handel mit Olen hat man daher be
sondere Araometer, sogenannte Olwagen oder' Oleometer konstruiert, 
unter denen neben dem Pyknometer und der Mohr-Westphalschen 
Wage die gebrauchlichsten auch heute noch das Lefebresche Oleo
me~er, die Fischersche Olwage und das Brixsche Araometer sind. 
Das Oleometer von Lefebre hat eine Skala, 'auf welcher die spezi
fischen Gewichte der verschiedenen im Handel vorkommenden Ole an
gegeben sind. Da es aber nicht gut ausfiihrbar ist, 4 Ziffern nehen
einander auf die Skala zu bringen, so werden die erste und die letzte 
fortgelassen, und nur die beiden mittleren beibehalten, was auch weiter 
keinen Nachteil hat, seitdem man sich im Handel dariiber verstandigte. 
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So muB- z. B. vor den Ziffern 1~0 eine 9 angenommenwerden, um 
das spezifische Gewicht eines Oles auszudriicken. Das RiiMI also, das 
die Zahl 15 aufweist, besitzt das spezifische Gewicht 0,915. Um das 
Ablesen zu erleichtern, werden die Ole gleichzeitig durch eine Farbe 
bezeichnet, welche derjenigen moglichst gleichkommt, die jede Sorte 
bei der Behandlung mit konzentrierter Schwefelsaure annimmt. Diese 
Farben lassen beim Eintauchen die Stelle, bis zu welcher das Instrument 
in das 01 eindringt, deutlicher hervortreten, so daB man nicht notig 
hat, dasselbe herauszunehmen, urn das spezifische Gewicht des Oles 
abzulesen. Die Graduierung ist fiir 15° giiltig; da das spezifische Gc
wicht derfetten Ole mit der Temperatur sehr stark schwankt, und zwar 
starker als bei anderen Fliissigkeiten, so miissen insonderheit Vergleichs
proben bei derselben Temperatur vorgenommen werden. SteUt man die 
Proben mit dem Oleometer bei einer anderen Temperatur an als bei 
15° O,so betragt der Unterschied im spezifischen Gewicht 0,001 mehr 
oder weniger fUr jede 1,5° unter oder tiber dieser Normaltemperatur. 

Obgleich die Olwagen bei der Priifung der Ole auf ihre Reinheit 
haufig ganz gute Dienste leisten konnen, so darf man doch nicht glauben, 
daB man sich mit unbedingter Sicherheit auf ihre Angaben verlassen 
kann. Die Unterschiede in den spezifischen Gewichten der Ole sind 
sehr gering, und genaue Versuche haben erwiesen, daB die Schwankungen 
des spezifischen Gewichts einer und derselben Olgattung je nach Alter, 
Bereitungsart usw. oft ebenso groB sind, wie die Unterschiede zwischen 
einem Ole und einem anderen, das als Verfalschungsmitteldient; dazu 
kommt noch, daB es ziemlich schwierig ist, mit dickfltissigen Substanzen 
genaue araometrische ~essungen vorzunehmen. Bestimmungen des 
spezifischen Gewichts sind deshalb nur als ein auf einzelne Falle be
schranktes und durchschnittlich nicht zuverlassiges Mittel zur Er
kennung der fetten Ole anzusehen. Als ein brauchbares Unterscheidungs
merkmal kann indessen das spezifische Gewicht dienen, wenn es sich 
darum handelt, festzustellen, ob zwei Ole identisch oder verschieden sind. 

Die Olwagen geben jedoch nicht immer das spezifische Gewicht 
direkt an, viele besitzen auch eine besondere Teilung nach Graden. 
Die folgende, von Benedikt l ) zusammengestellte Tabelle ermoglicht 
jedoch ohne weiteres die Umrechnung der bei den einzelnen Instru
menten abgelesenen Grade n in das spezifische Gewicht s. 

Ariiometer 
von 

Balling. 

Baum( 2) 

Temperatur IFliiSSigkeit sChwereri Fliissigkeit leichter 
als Wassel' ala vVasser 

200 200 a = ----~ 
200-n 

a=---
200 -j--n 

144 144 
s = ------

144-n s = 144--t-n 

1) Benedikt-Ulzer, Analyse del' Fette und Wachsarten, 4. Aufl., Berlin 
1903, S. 111. 

2) Man achte darauf, welche Normaltemperatur auf dem Araometer an
gegeben iet, und wahle danach eine der drei gegebenen Formeln aus. 
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Ariiometer 
von 

Baume 

Baume 

Beck. 

Brix. 

Cartier. 

Fischer. 

Gay-Lussac 

K G. Greiner. 

Stoppani . . 

.1 
I 

Die Fette, 

Temperatur IFliissigkeit SChwerer! Fliissigkeit leichter 
i ala Wasser ala Wasser 

15 0 C 
144,3 144.3 

s= s= 
144,3 - n 144,3 + n 

17,5 0 C 
. 146,78 146,78 

8= s= 
146,78-n 146,78+n 

12,50 C 
170 170 

s=---- s = 170+n 170-n e2.5°R 400 400 
15,6250 C I s=--- s=--

400-n 400+n 

12,50 C 
136,8 

a=-----
136,8 + n 

rt2,5° R 400 400 
\15,625 0 C 

a =--- s = 400+n 400-n 

40 C 
100 100 

s=- s=--n n 
{12,5°R 400 400 s=---- s = 400+n 15,625 0 C- 400-n 
/12,5 0 R 166 166 
\15,625 0 C 

s= ----~ 
s = 166 +n 166-n 

Zur Bestimmung des Sch me lzpunktes sind verschiedene Me
thoden in Vorschlag gebracht worden; die wichtigsten sind folgende: 
I. Man saugt das geschmolzene Fett in ein einseitig zugeschmolzenes 
Kapillarrohrchen auf, das man an einem Thermometer mit langge
zogenem QuecksilbergefaB befestigt, so daB sich die Substanz in gleicher 
Rohe mit dem letzteren befindet. Nach volligem Erstarren des Fettes 
bringt man alsdann das Thermometer in ein etwa 3 cm im Durch
messer weites Reagenzglas, in welchem sich die zur Erwarmung be
stimmte Fliissigkeit (konzentrierte Schwefelsaure oder Glyzerin) be
findet. Man erwarmt langsam und beobachtet als Schmelzpunkt die
jenige Temperatur, bei welcher das Fett vollig klar und durchsichtig 
wird. 2. Man iiberzieht die Kugel eines Thermometers mit' einer etwa 
3 mm starken Schicht des zu untersuchenden Fettes, taucht das Thermo
meter in Wasser und beobachtet bei langsamer Erwarmung die Tem
peratur, bei welcher das Fett sich ablost. Bei beiden Methoden muB 
man die Rohrchen bzw. das Thermometer mit dem wieder erstarrten 
Fett erst ein oder, bei ganz weichen Fetten, _ zwei Tage lang beiseite 
legen, bevor sie zum Versuche benutzt werden, da die Fette, nament
lich die weichen, nach dem Schmelzen nur sehr langsam wieder ihre 
natiirliche Festigkeit annehmen. 

Bei der erstgenannten Methode wird also ein gewisser Grad der 
Durchsichtigkeit, bei der anderen eine gewisse Beweglichkeit der Fett
teilchen als Schmelzpunkt angesehen. Da beide Methoden indessen 
gleiche Resultate nicht ergeben und insonderheit die zweite eine ge
wisse Willkiir in der Versuchsanordnung nicht ausschlieBt, hat man nach 
einer zwischen den bayerischen Vertretern der angewandten Chemie 



Die Untersuchung der Fette und fetten Ole. 77 

getroffenen Vereinbarung die. erstgenannte Me.thode als maBgebend 
angesehen. 

Der Sehmelzpunkt der aus den Fetten oder Olen abgesehiedenen 
Fettsauren wird in gleieher Weise ermittelt. Da Bema Bestimmung 
zuverlassiger istals die Sehmelzpunktsbestimmung der Neutrillette, 
ist es empfehleIlBwert, bei Untersuehung von Fetten dim Schmelzpunkt 
der abgeschiedenen Fettsaliren als maBgeblich zu betrachten. 

Die UnregelmaBigkeiten, die man bei der Sehmelzpunktsbestimmung 
der Fette beobachtet, sowie die Tatsaehe, daB die mit Fett beschiekten 
Kapillaren erst nach vernaltirlsmaBig langer Zeit fiir die Bestimmung 
benutzt werden diirfen, haben dazu geftihrt, zur Vergleichung und 
Wertbestimmung der Fette an Stelle des Schmelzpunktes den Er
starrungspunkt zu benutzen. Diese Bestimmung bietet keme Sehwierig
keiten, da beim. Erstarren der gesehmolzenen Fette die sogenannte 
"Schmelzwarme" £rei wird und die Temperatur daher wahrend des 
ErstarreIlB eine Zeitlang kOIlBtant bleibt, unter Umstanden sogar plotz
lich um eiirlge Zehntelgrade aIlBteigt. Bei einigen Fetten ist das Maxi
mum, auf welches die Temperatur steigt, kOIlBtant, sie ist also alB Er
starrungspunkt zu betrachten; andere Fette zeigen aber diese KOIlBtanz 
irleht und es ist daher irleht moglieh, einen Erstarrungspunkt genau 
zu ermitteln. Wie erwahnt, ist es deshalb, ebenso wiebei der Schmelz
punktsbestimmung, vorzuziehen, zur Beurteilung eines Fettes den Er
starrungspunkt der daraus abgeschiedenen Fettsauren zu bestimmen. 
Zu diesem Zwecke verseift man ·zunachst 1150 g der zu untersuehenden 
Probe mit 120 ccm einer kaustischen Kalilauge yom spezifischen Ge
wicht 1,4 und 120 eem Alkohol. Die entstandene dieke Seife wird 
alsdann in 1000 eem Wasser gelost, der Alkohol durch Koehen verjagt 
und die Seifenlosung sehlieBlieh mit verdtinnter Sehwefelsaure von 
18 0 Be zerlegt. Die abgesehiedenen Fettsauren werden yom Saure
wasser getrennt, mehr£aeh mit reinemW asser gewasehen und sehlieB
Heh dureh ein troekenes Faltenfilter im HeiBwassertriehter filtriert. 
Die Fettsauren werden unter einem Exsikkator dem Erstarren iiber
lassen und tiber Naeht aufbewahrt. Am folgenden Tage wird die Fett
substanz in einem Lufibade oder tiber freier Flamme vorsiehtig ge
sehmolzen und soviel davon in ein 15 em langes und 3,5 em weites 
Reagenzglas gegossen, als notwendig ist, um das Rohr mehr als zur 
Hal£te zu ftillen. Das Reagenzglas wird in dem HaIse einer 10 em weiten 
und 13 em hohen Flasehe mittels eines Korkes befestigt und ein ge
naues, in l/IO-Grade eingeteiltes Thermometer so in die Fettsauren ein
gesenkt, daB die Thermometerkugel sieh in der Mitte der Fetr,masse 
befindet. Man laBt dann langsam erkalten; sobald man am Boden des 
Reagenzglases eiirlge Kristalle beobaehtet, wird die Masse mitdem 
Thermometer umgeriihrt, ohne daB hierbei die GefaBwande beriihrt 
werden, damit sieh aIle erstarrten Partikelehen, sowie aie entstehen, 
in der. Masse gut verteilen. Die Fettsauren werden dann dureh ihre 
ganze Masse hindureh triibe. Jetzt wird die Temperatur genau be
obaehtet. ZweekmaBig ist es, die gefundenen Werte innerhalb ge
wisser Zeitraume aufzusehreiben. Erst wird die Temperatur fallen, 
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dann steigt sie plotzlich einige Zehntelgrade, erreicht ein Maximum und 
bleibt dabei kurze Zeit stehen, worauf sie wieder fii.Ilt. Das erreichte 
Maximum ist del' "Titer" oder Erstarrungspunkt. 

Zur zolltechnischen Titerbestimmung wird in der Regel allerdings 
in etwas anderer Weise gearbeitet, indem man den von Finkener 1) 

empfohlenen in Fig. 3 abgebildeten Apparat benutzt. Er besteht aus 
einem mit Klappendeckel versehenen, viereckigen Kasten aus Buchen
holz von 70 cm lichter Weite, 144 cm lichter Rohe und 9 mm Wand
starke und enthalt einen Glaskolben, dessen Kugel einen Durchmesser 
von 49-51 mm besitzt, und ein in den Rals des Kolbens eingeschliffenes 
Thermometer. In der Mitte des Kastenbodens ist ein 22 mm hoher 

Fig. 3. Al'parllt 
zur zolltech

nischen Titerbe
stimmung nach 

Finkoner. 

Kork befestigt, in dessen kleine Vertiefung der Kolben 
zu stehen kommt. Wenn das eingeschliffene Thermo
meter in den Kolbenhals eingesetzt ist, fallt der Mittel
punkt seiner Kugel mit demjenigen des Kolbens zu
sammen. In dem Schliff des Thermometers ist parallel 
zur Achse eine Rinne angebracht, so daB die Luft in 
dem Kolben immer unter dem Druck der Atmosphare 
steht. Der Rals des Kolbens ist unten etwas erwei
tert (25 mm weit), damit die Kugel des Kolbens beim 
Erkalten des Fettes sicher gefiillt bleibt,' wenn man 
das fliissige Fett bis zur Marke am RaIse eingefiillt 
hat. Die Thermometerkugel hat 9 mm Durchmesser, 
der diinnere Teil des Thermometers 5 mm und der 
Schliff 12 mm. Die Teilung des Thermometers geht 
bis 75 ° C und laBt 1/5 Grade ablesen. Die Thermo
meterrohre hat ein etwas groBeres Reservoir, so daB 
das Thermometer bis 120 ° C erhitzt werden kann, 
ohne zu platzen. Die Bestimmung des Erstarrungs
punktes selbst geschieht in folgender Weise: Eine 
Durchschnittsprobe des Fettes wird mit alkoholischer 
Kalilauge verseift. Die alsdann abgeschiedenen, ge
waschenen und getrockneten Fettsauren werden auf 
dem Wasserbade zum Schmelzengebracht und hierauf 

in das Kolbchen bis zur Marke eingefiillt. Das Kolbchen wird sofort 
in den Kasten gestellt, der Deckel zugeklappt und so eine rasche 
Abkiihlung verhindert. Nachdem das Thermometer auf ungefahr 50° C 
gefallen ist, beginnt man die Temperatur in Zeitraumen von zwei zu 
zwei Minuten abzulesen und aufzuschreiben. Nach einiger Zeit fangt 
das Thermometer an, langsamer zu fallen, bleibt einige Minuten 
stehen, steigt wieder; um dann schlieBlich wieder zu fallen. Der neu 
erreichte, hOchste Stand gibt den Erstarrungspunkt an. Nach erfolgter 
Bestimmung wird der Kolben in warmes Wasser gestellt, das geschmol
zene Fett ausgegossen und das erkaltete Kolbchen mit Ather gereinigt. 

Zur Bestimmung des Brechungsindex und der Refraktometerzahl 
wird in der Regel der von C. ZeiB empfohlene Apparat wegen seiner 

1) Mitt. a. d. kgl. techno Versuchsanst. 1890, S. 153. 
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einfachen Handhabung und gro13eren Genauigkeit bevorzugt. FUr den 
Gebrauch desselben ist die jedem Instrument beigegebene Gebrauchs
anweisung ma13gebend. Als Vergleichstemperatur wird bei Olen zwack
miWig 25°, bei festen Fetten eine iiber dem Schmelzpunkt liegende 
Temperatur, etwa 40° gewahlt. Die Methode dient insonderheit zur 
Voruntersuchung, indem sie die schneHe FeststeHung ermoglicht, ob 
ein verfalschtes oder unverfalschtes Fett vorliegt. 

Chemische Methoden. Die chemischen Methoden, welche zur Unter
suchung der Fette Anwendung finden, bestehen in der Ermittlung ge
wisser Zahlenwerte, die von der Beschaffenheit der einzelnen Fett
sauren eines Fettes oder Oles abhangig sind und die man ihrem Cha
rakter entsprechend in zwei Klassen, die Konstanten und die Variablen, 
einteilen kann. Die Konstanten sind diejenigen Zahlen, welche fiir die 
Natur eines Fettes charakteristisch sind und daher eine leichte Iden
tifizierung desselben zulassen. Die Variablen dagegen sind solche Zahlen
werte, die durchdie Reinigungsart des Rohproduktes, Alter, Ranziditat 
usw. bedingt werden und daher die Moglichkeit bieten, die Qualitat des 
vorliegenden Fettes zu beurteilen. Zu den Konstanten gehoren 1. die Ver
seifungszahl (Kottstorferzahl), welche die Anzahl von Milligrammen 
Kalihydrat angibt, welche fUr die Verseifung eines Grammes Fett oder 
01 erforderooh sind, 2. die Jodzahl der Fette nach HiibI, welche die 
von einem Fette absorbierte Jodmenge in Prozenten des angewandten 
Fettes angibt, 3. die Bestimmung der fliichtigen Fettsauren, d. h. die 
Reichert-Mei131sche Zahl, welche die Anzahl Kubikzentimeter von 
l/IO-Normal-Kalilauge angibt, die zur Neutralisation desjenigen Anteils 
der loslichen fliichtigen Fettsauren notwendig sind, -der aus 5 g eines 
Fettes oder Oles mittels des Reichertschen Destillationsverfahrens 
erhalten wird und 4. die Hehnerzahl, welche die Prozente der aus einem 
Fett oder 01 erhaltlichen Menge von unloslichen Fettsauren und Un
verseifbarem angibt. Zu den Varia bIen der Fette und Ole gehOren 
1. die Saurezahl, d. h. die Bestimmung der in einem Fett vorhandenen 
freien Fettsauren, 2. die Atherzahl oder Esterzahl, welche die Anzahl 
von Milligrammen Kalihydrat angibt, welche zur Verseifung der neu
tralen Ester in 1 g des Fettes notig sind, 3. damit zusammenhangend 
der Glyzeringehalt und 4. die in einem Fett vorhandenen unverseif
baren Bestandteile. Die Bestimmung der Azetylzahl schlie13lich er
moglicht die FeststeHung eines etwaigen Gehaltes an Oxyfettsauren 
oder Fettalkoholen. Die sonst noch zur Unterscheidung der Fette in 
Anwendung gebrachten chemischen Reaktionen beziehen sich mehr 
auf unwesentliche Bestandteile, welche die Fette bei ihrer DarsteHung 
aus dem Pflanzen- oder Tierkorper aufgenommen haben und zuriick
halten. 

Die Bestimmung der Verseifungszahl wird in folgender Weise 
ausgefiihrt: 2,5-4, g des reinen, klar filtrierten Fettes werden genau 
abgewogen und mit Hilfe eines Wageglaschens in einen Kolben von 
150-200 ccm Inhalt gebracht. Alsdann fiigt man aus einer Biirette 
50 ccm einer alkoholischen, etwa 1j 2-Normal-Kalilauge hinzu; deren 
Titer bei jedesmaligem Gebrauch neu zu bestimmen ist. 
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Die Lauge wU'd hergestellt, indem man 28,05 g Atzkali in 96%igem 
Alkohollost und die gesattigte kalte Losung durch Zusatz von Alkohol 
auf 11 bringt. Der Kolben wird alsdann mit einem langen Kiihlrohr 
oder einem RiickfluBkiihler versehen und auf dem Wasserbade, welches 
nahe bei der Siedetemperatur zu erhalten ist, eine halbe Stunde lang 
unter hauiigem Umschwenken erwarmt, so daB der Alkohol schwach 
siedet. Die klare, vollig homogene Seifenlosung wird alsdann mit 
Phenolphtalein versetzt und der DberschuB an Kali mit 1/2-Normal
Salzsaure zUrUcktitriert, wobei das Ende der Reaktion durch die rein 
gelbe Farbe der Fliissigkeit angezeigt wird. Durch Subtraktion der 
fUr die Riicktitration verbrauchten Kubikzentimeter Salzsaure von der 
angewandten Menge Kalihydrat erhalt man die zur Verseifung des 
Fettes erforderlich gewesene Menge des letzteren. Durch Division 
dieser Zahl durch die Anzahl der eingewogenen Milligramme Fett wird 
die Verseifungszahl erhalten. 

Die von HiibP) empfohlene "Jodadditionsmethode", die Bestim
mung der J odzahl, beruht auf der Tatsache, daB sich die ungesattigten 
Fettsauren sowohl in freiem Zustande, als auch in Form ihrer Glyzeride 
mit Halogenen vereinigen, und zwar nimmt die Olsaure und ihre Homo
logen, sowie die Rizinusolsaure 2 Atome, die Leinolsaure 4 Atome, die 
Linolensaure 6 Atome Chlor, Brom oder Jod pro Molekiil auf. 

Von den genannten Halogenen ware die Verwendung von Jod fiir 
den diesbeziiglichen Zweck aus zahlreichen Griinden unbedingt be
quemer und passender als jene von Brom oder Chlor; Versuche zeigten 
jedoch bald, daB Jod bei gewohnlicher Temperatur nur sehr trage 
auf Fette einwirkt, bei hoher Temperatur aber in seinen Wirkungen 
hOchst ungleichmaBig ist und daB eine glatte Reaktion in oben ange
deutetem Sinne unter diesen Umstanden nicht herbeigefiihrt werden 
kann. Eine in jeder Beziehung zufriedenstellende Wirkung zeigt aber 
eine alkoholische J odlosung bei Gegenwart von Quecksilberchlorid. 
Dieses Gemisch reagiert schon bei gewohnlicher Temperatur auf die 
ungesattigten Fettsauren unter Bildung von Chlor-J odadditionspro
dukten und laBt gleichzeitig anwesende gesattigte Sauren vollstandig 
unverandert. Das Gemisch wirkt in gleicher Weise auf die freien Fett
sauren wie auf die Glyzeride, ein Umstand, welcher im Verein mit der 
leichten maBanalytischen Jodbestimmung diese Untersuchungsmethode 
zu einer auBerst einfachen gestaltet. Man hat daher zur Bestimmung 
der Jodmenge, welche ein Fett zu addieren vermag, eine abgewogene 
Probe mit. einer gemessenen iiberschiissigen Menge einer alkoholischen 
JodquecksilberchloridlOsung von bekanntem Gehalte zu behandeln, 
nach Ablauf der Reaktion mit Wasser zu verdiinnen und unter Zusatz 
von Jodkalium das im DberschuB vorhandene Jod maBanalytisch zu 
bestimmen. Es ist vom praktischen Standpunkt ganz gleich, ob nur 
Jod, oder ob Jod und Chlor und in welchem Verhaltnis beide in die 
Verbindung eingetreten sind, da bei der maBanalytischen Bestimmung 
unter obigen Umstanden beide Elemente gleichwertig sind. Versuche 

1) Dingl. pol. Journ. 263, 281. 
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haben ergeben, daB, um die Wirkung. des gesamten Jods auszunutzen, 
auf je 2 At-ome desselben mindestens 1 Mol. Quecksilberchlorid notig 
iat. Da die meisten Fette in Alkohol schwer loslichsind, so gibt 
man, um die Reaktion zu erleichtern, zweckmaBig einen Zusatz von 
Chloroform, welcher sich gegen die Jodlosung vollkommen indifferent 
\Terhalt. 

Die alkoholische Jodquecksilberchloridlosung besitzt allerdings die 
unangenehmeEigenschaft einer sehr geringen Bestandigkeit. Offenbar 
wirkt das Jod unter den obwaltenden Bedingungen auf den :Alkohol 
ein. Infolge dieses Umstandes ist es notig, mit jeder Versuchsreihe auch 
eine Titerstellung zu verbinden. 

Zur Durchfiihrung der Versuche sind erforderlich:· Eine Jod
Quecksilberchloridlosung, eine N atriumthiosulfatlOsung, 
Chloroform, eine lO%ige JodkaliumlOsung und Starkelosung. 
Zur. Herstellung der Jod-Quecksilberchloridlosung werden einerseits 
25 g Jod in 500 ccm, andererseits 30 g Quecksilberchlorid in der gleichen 
Menge. 95 %igen· fuselfreien Alkohols gelOst, letztere Losung, wenn 
notig, filtriert und sodanit beide Fliissigkeiten vereinigt. Wegen der 
anfangs stattfindenden raschen .A.nderung des Titers kann die Fliissig
keit erstnach 6-12stiindigem Stehen in Gebrauch genommen werden. 
Diese.Losung solI in der Folge der Einfachheit wegen als Jodlosung be
zeichnet: werden. - Fiirdie Natriumthiosulfatlosung verwendet man 
zweckmaBig eine Losung von etwa 25 g des Salzes in 1 I Wasser. Der 
Titer wird mit reinem sublimierten J od bestimmt. Die Losung ist als 
haltbar anzusehen, sobald es nicht auf auBerst genaue Bestimmungen 
ankommt, was hier durchaus nicht der Fall ist. ---,. Das Chloroform muB 
vor seiner Verwendung auf Reinheit gepriift werden, wozu man etwa 
10 ccm d!'lsselben mit 10 ccm der J odlosung versetzt und Mch 2 bis 
3 Stunden sowohl die J odmengen in dieser Fliissigkeit, als auch in 10 ccm 
der Vorratslosung maBanalytisch bestimmt. Erhalt man in beiden 
Fallen vollkommen iibereinstimmende Zahlen, so ist das Chloroform 
brauchbar. - Die J odkaliumlosung ist, wie erwahnt, eine wasserige 
LOsung im Verhaltnis 1 : 10. - Die StarkelOsung ist ein frischer 
1 %iger Kleister. 

Das Abwagen des Fettes geschieht am besten in einem kleineren, 
leichten Glase. Man entleert das Fett, wenn notig, nach dem Schmelzen 
in eine 200 ccm fassende, mit Glasstopfen versehene Flasche und wagt 
das Glaschen samt dem noch anhaftenden Fett zuriick. Die GroBe 
der Probe richtet sich nach der voraussichtlichen Jodabsorption. Man 
wahlt von trocknenden Olen 0,1~,18 g, von nicht trocknenden 
0,3-0,4 g, von festen Fetten 0,8-1 g. Das Fett wird sodann in etwa 
15 ccm Chloroform gelOst, worauf man 30 ccm Jodlosung zuflieBen 
laBt. Sollte die Fliissigkeit nach dem Umschwenken nicht vollkommen 
klar sein, so wird noch etwas Chloroform zugesetzt. Tritt binnen 
kurzer Zeit eine fast vollkommene Entfarbung der Fliissigkeit ein, so 
ware dies ein Zeichen, daB keine geniigende Menge Jod vorhandenist. 
Man hat in diesem FaIle mittels einer Pipette nochmals 5-10 ccm Jod
losung zuflieBen zu lassen. Die Jodmenge muB so groB sein, daB die 

Suhrauth, Handbueh der Seifenfabrikation. II. Aufl. 6 
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Fliissigkeit noch nach Ilj 2-2 Stunden stark braun gefarbt erscheint. 
Nach der angegebenen Zeit ist die Reaktion beendet, und es wird nun 
die Menge des noch freien Jods bestimmt. Man versetzt daher das 
Reaktionsprodukt mit 15 ccm JodkaliumlOsung, schwenkt um und 
verdiinnt mit etwa 100 ccm Wasser. Ein Teil des nicht absorbierten 
Jods ist in der wasserigen Fliissigkeit, ein anderer im Chloroform ent
halten. Man lal3t jetzt aus einer in 0,1 ccm geteilten Biirette unter 
oftmaligem Umschwenken so lange die oben erwahnte Natriumthio
sulfatlosung zufliellen, bis die wasserige Fliissigkeit sowie die Chloroform
schicht nur mehr schwach gefarbt erscheinen. Nun wird etwas Starke
kleister zugesetzt und vorsichtig zu Ende titriert. Unmittelbar vor oder 
nach der Operation werden 10 oder 20 ccm der Jodlosung unter Zusatz 
von J odkalium und Starkekleister titriert. Die Unterschiede dieser beiden 
Bestimmungen geben bei Beriicksichtigung des Titers der Thiosulfat
losung die vom Fett gebundene Jodmenge. Die Zahlen sind ganz kon
stant, wenn die Jodlosung in geniigendem Dberschusse vorhanden 
war, der in der Regel 10 %, und nur bei trocknenden Olen 30 % der 
absorbierten J odmengen betragen solI. Das Resultat ist unabhangig 
von der Konzentration und einem Dberschusse von Quecksilberchlorid, 
nut mull auf 2 Atome Jod mindestens 1 Molekiil Quecksilberchlorid 
vorhanden sein. Nach H ii b list es gleichgiiltig, ob die Titrierung nach 
2- oder 48stiindigem Stehen vorgenommen wird; doch solI man der 
Sicherheit halber bei trocknenden Olen die Titration erst nach etwa 
18 Stunden vornehmen, um genaue Resultate zu erhalten. 

Um die oben genannte Jodlosung haltbarer zu gestalten, versetzt 
Waller 1) dieselbe mit konzentrierter Salzsaure. Hierdurch wirdWasser 
gebunden und damit in der H ii b Ischen wsung neben der Hauptreaktion 
verlaufende Nebenreaktionen, insonderheit die Bildung von unter
jodiger Saure vermieden. Die Wallersche Jodlosung besteht ebenfalls 
aus 5 g Jod und 30 g Quecksilberchlorid, die in je 500 ccm 95 %igem 
Alkohol gelost, klar filtriert und nach ihrer Vereinigung mit 50 ccm 
konzentrierter Salzsaure vom spezifischen Gewicht 1,19 versetzt werden. 
Die Verwendungsweise ist die gleiche wie die der Hiiblschen Original
losung. 

Eine weitgehende Verkiirzung der Versuchsdauer laBt sich aber 
weiter durch die Modifikation von Wij s 2) erreichen, der an Stelle der 
oben genannten Jodlosungen eine % normale Jodmonochloridlosung 
in Eisessig verwendet. 

7,8 g Jodtrichlorid und 8,5 g Jod werden in warmem Eisessig auf
gelost und die vereinigten Losungen mit Eisessig auf 11 aufgefiillt. 
Zum Losen der zu untersuchenden Fette ment Tetrachlo~kohlenstoff, 
der vor dem Versuch mit Kaliumbichromat und konzentrierter Schwefel
saure auf etwa vorhandene oxydierbare Verbindungen gepriift werden 
muB. Bei der im iibrigen dem Hiiblschen Verfahren gleichen Versuchs-

t) Chern. Ztg. 19. 1786 und 1831 (1895). 
2) Ber. d. Deutsch. Chern. Ges. Sl, 750 i1898). Zeitschr. f. anal. Chemie 

1~98, a77. 
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durchfuhrung genugt fur Fette, deren J odzahl unter 100 liegt, 1/2 Stunde, 
bei den ubrigen 1-2 Stunden zur Beendigung der Reaktion. 

Zur Bestimmung der Reichert-MeiSlschen Zahl verseift man 
genau 5 g Fett in einem Kolbchen von etwa 300 ccm Inhalt mit 2 ccm 
starker Natronlauge unter gleichzeitiger Zugabe von 20 g Glyzerin. 
Man laSt alsdann auf etwa 80-90 0 abkuhlen und gibt 90 g Wasser 
der gleichen Temperatur hinzu. Die entstehende klare Seifenl6sung 
wird mit 50 ccm verdunnter Schwefelsaure versetzt, und das Kijlbchen 
alsdann durch ein schwanenhalsformig gebogenes Glasrohr'von etwa 
20 cm Rohe und 6 mm lichter Weite verschlossen, das an beiden Enden 
stark abgeschragt und mit einem Kuhler verbunden ist. Es werden 
nun innerhalb einer guten halben Stunde genau llO ccm abdestilliert 
und davon abpipettierte 100 ccm mit 1/10·Normal.Kalilauge und Phenol· 
phtalein als Indikator titriert. Die gefundene Anzahl Kubikzentimeter 
wird mit 1,1 multipliziert. Die so erhaltene Zahl ist die Reichert
MeiSlsche Zahl. 

Zur Bestimmung der Rehnerzahl werden etwlL 3-4g des fil· 
trierten Fettes in eine Porzellanschale von 13 cm Durchmesser einge· 
wogen und nachZugabe von 50 ccm starkenAlkohols und 1-2 g festen 
Kalihydrates auf dem Wasserbade erhitzt, bis klare Losung und vollige 

, Verseifung eingetreten ist. Die Losung wird alsdann eingedampft, 
der Ruckstand in 100-150 eem Wasser gelost und mit verdunnter 
Sehwefelsaure bis zur deutlich sauren Reaktion angesauert. Die in 
der Warme klar abgeschiedenen Fettsauren werden alsdann auf ein 
bei 100 0 getroeknetes und genau gewogenes Filter gebracht und dart 
mit siedendem Wasser ausgewaschen. Alsdann bringt mlLn das Filter 
samt Inhalt in das aueh vorher zum Abwiegen des trockenen Filters 
benutzte Beeherglas und trocknet etwa 2 Stunden bei 100 0 bis zur 
Gewiehtskonstanz. Die so erhaltene, in Prozenten des angewandten 
Fettes ausgedriickte Menge unloslicher Fettsauren ist die Rehnerzahl. 

Von den Variablen der Fette und Ole ist die Siiurezahl, d. h. die 
Bestimmung der freien Fettsauren am wichtigsten. Zu diesem Zwecke 
werden 5 g Fett in 20 ccm saurefreiem Ather gelOst und mit 1000m 
Alkohol und etwas Phenolphtaleinlosung versetzt. Alsdann laUt man, 
je nach dem Sauregehalt, 1/10• oder 1f1·Normallauge bis zur Rotfarbung 
hinzuflieSen. Die wasserige Kalilauge hat vor der alkoholischen den 
Vorzug des Bestandigkeit des Titers, welcher sieh bei der alkoholischen 
Losung fortwahrend andert und daher bei Beginn jeder Versuchsreihe 
neu gestellt werden muS; andererseits scheidet mch das Fett aus seiner 
alkoholischen Losung bei Zusatz wasseriger Lauge leicht aus und muB 
dann durch Erwarmen auf dem Wasserbade wieder in Losung gebracht 
werden. War die Losung alkoholisch·atherisch, so bilden sich zwei 
~ehichten, und die Reaktion muS unter kriiftigem Schutteln nach jedem 
neuen Zusatz von Lauge zu Ende gefuhrt werden. 

Die Menge Kalihydrat in Zehntelprozenten oder die Amahl Milli· 
gramm Kalihydrat, welche erfordrlich sind, um die in 1 g Fett erhalte· 
nen freien Fettsauren zu neutralisieren, bezeichnet man als Siiurezahl. 
Sie bildet also ein MaG fur den Gehalt des Fet.tes an freien Fettsaui'en. 

6* 
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Weno ein Fett oder 01 aussehlieBlieh aus neutralen Glyzeriden 
besteht, so ist die Saurezahl selbstverstandlieh gleiehNull. In diesem 
FaIle zeigt die Verseifungszahl die Menge Kalihydrat an, welehe 
erforderlieh ist, die neutralen Ester zu verseifen, oder, mit anderen 
Worten, die Menge Kalihydrat, welehe notwendig ist, um die gebundenen 
Fettsauren zu neutralisieren.Wenn die Fette oder Ole freie Fett· 
sauren enthalten, also eine wirkliehe Saurezahl besitzen, dann stellt 
ihre Verseifungszahl die Summe der Mengen Kalihydrat dar, die not
wendig sind, um sowohl die freien Fettsauren wieaueh die an Glyzerin 
gebundenen zu neutralisieren. Die Differenz dieser beiden Mengen 
Kalihydr.at wird als Atherzahl oder Esterzahl bezeiehnet. Man 
versteht also darunter die Anzahl Milligramm Kalihydrat, die zur Ver
seifung der neutralen Ester in 1 g Fett oder 01 erforderlieh sind. 

Seit Einfiihrung der sogenannten Karbonatverseifung ist die Be
stimmung des Gehalts an Neutralfett einer Fettsaure fiir den SeifeIi
sieder von groBer Bedeutung geworden. Kennt man die Verseifungs
zahl des Fettes, aus dem die Fettsaure gewonnen ist, so wird der Gehalt 
an Neutralfett leieht durch Bestimmung der Verseifungszahl und der 
Saurezahl der Fettsaure gefunden. 1st die gefundene Verseifungszahl 
der Fettsaure V = 202, die Saurezahl S = 162, so entspricht die Diffe
renz V - S = 202 - 162 = 40 dem in der Probe vorhandenen Neutral
fette. Betrug die Verseifnngszahl des verseiften Fettes 195, so ergibt 
sich aus der Proportion: 

195 : 100 = 40 : x 

fiir x der Wert von 20,05. Die Fettsaure enthalt also 20,05 % Neutral
fett nnd 100 - 20,05 = 79,95 % Fettsaure. 

Kennt man die Verseifungszahl. des. verarbeiteten Fettes nicht, wie 
es bei gekauften Fettsauren fast immer der Fall ist, so verfahrt man 
in folgender Weise: Man iibergieBt einige Gramm der Probe mit heiBem 
Alkohol, setzt Phenolphtalem hinzu und neutralisiert die Fettsauren 
sorgfaltig, indem man verdiinnte Lauge aus einer Biirette zuflieBen 
laBt, bis eben eine dauernde Rotfarbung auftritt. Alsdann laBt man 
die Fliissigkeit erkalten, verdiinnt sie mit dem gleichen Volumen Wasser 
und bringt sie hierauf in einen Scheidetrichter, um sie mit Ather oder 
Petroleumather auszuschiitteln. In der Ruhe bilden sich zwei Schichten, 
eine untere, die die wasserige Seifenlosung, und eine obere, die die 
atherische Fettlosung enthalt. Die untere Seifenlosung zieht man in 
einen zweiten Scheidetriehter ab und schiittelt sie nochmals mit frischem 
Ather aus. Die beiden atherischen Losungen werden vereinigt, mit 
einer kIeinen Menge Wasser gewasehen, um sie von Spuren gelOster Seife 
zu befreien, nnd in einen gewogenen Kolben iibergefiihrt. Der Ather 
wird auf dem Wasserbade verjagt und der Riiekstand bei 100° C ge
trocknet und gewogen. 

Die Bestimmung der in einem Fett enthaltenen Glyzerin
menge erfolgt jetzt gewohnlich rechnerisch aus der Verseifungszahl 
bzw. Atherzahl. Bei Verseifung eines Neutralfettes sind drei Molekiile 
Kalihydrat einem Molekiil Glyzerin aquivalent. Es entsprechen also 
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168 g Kalihydrat 92 g Glyzerin oder 1 g Kalihydrat 0,5476 g Glyzerin. 
Man hat smnit die !therzahl d, also die Differenz zwischen Vetseifungs
zahl und Saurezahl zu bestimmen,· aus der sich dann der Glyzeringehalt 
als 0,5476 d ergibt. . 

Eine sonstige, sehr gebriiuchliche Methode, die j.edoch auf Grund 
der Fliichtigkeit des Glyzerins bei 100° nur eine ungefiihre Ermittlung 
des GlyZeringehaltes zulaBt, besteht darin, daB man das Fett mit alko
holischer Kali- oder Natronlauge verseift, den Alkohol durch Eindampfen 
verjagt, die Seife in Wasser lOst, verdiinnte Schwefelsaure zusetzt und 
gelinde kocht, bis sich die Fettsauren vollstandig geklart haben. Dann 
laBt man erkalten, filtriert die glyzerinhaltige Fliissigkeit von den er
starrten Fettsauren ab,kocht die Fettsauren noch einmal mit Wasser 
auf, laJ3t wieder erstarren und vereinigt die filtrierten Waschwasser mit 
dem ersten Filtrat. Letzteres wird mit kohlensaurem Natron genau 
neutralisiert und im Wasserbade zur Trockne verdampft. Den aus 
schwefelsaurem Natron und Glyzerin bestehenden Riickstand behandelt 
man mit Alkohol, welcher das schwefelsaure Natron ungelost liiBt. Die 
filtrierte alkoholische LOsung wird verdunstet, der Riickstandnochmals 
mit Alkohol behandelt und die abermals filtrierte Losung in einem 
PlatinschaIchen auf dem Wasserbade verdunstet. 

1m iibrigen sei auf die vorbesprochenen Methbden verwiesen, welche 
fiir die Bestimmung des Glyzeringehaltes in Glyzerinwassern maBgebend 
sind und nach geeigneter Abtrennung der durch Verseifung abgespalte. 
nen Fettsauren auch fiir den hier vorliegenden Zweck als brauchbar er-
scheinen miissen. . 

ZUlIlVerschneiden der fetten Ole dienen haufig neben billigeren 
fettenOlen auchHarz- und MineralOle. Der sichersteWeg, diese 
unverseifbaren Bestandteile in fetten 'Olen nachzuweisen, beruht auf 
dem Prinzip der Ausschiittelung .der Seifenlosung des zu untersuchenden 
Fettes mit Petrolather.·· Dieser 16st, ohne die Seifen selbst aufzunehmen, 
das Unverseifbare auf, das nurunehr durch Abdunsten des Petrolathers 
isoliert und zur Wagung gebracht werden kann. Demzufolge verfiihrt 
man folgendermaBen: 10 g Fett werden in einem 300 ccm fassenden 
Kolben mit 50 ccm einer 10 %igen alkoholischen Atzkiililosung 30. Mi
nuten auf dem Wasserbade gekocht. Die noch warmeMasse verdiinnt 
man alsdann mit 50 ccm Wasser, laBt erkalten und vereinigt sie sodann 
ineinem Schiitteltrichter mit 100. ccm nicht iiber 65° C siedenden Petrol
athers. Nach noch zweimaligem Ausschiitteln mit je 50 ccm Petrol
ather werden die drei Petrolatherau8ziige vereinigt, ihrerseits nochmals 
zur Entfernung etwa gelOster SeHen- und Alkalireste mit Alkoholaus
geschiittelt und schlieBlich in einell trockenen und gewogenen Eden
meyerkolben gebracht. Nach dem Abdampfen des Petrolathers auf 
dem Wasserbade und dem Trocknen des Riickstandes bis zur Gewichts
konstanz erhalt man die unverseifbaren Bestandteile der zu uuter-
suchenden Fettprobe. . 

Untersucht man kiiufliche Ole·in der beschriebenen Weise, 80 erhalt 
man in der Regel 0,5-3 % unverseifbaren Riickstand, auchwennkein 
Grund vodiegt, eine VerfiUschung zu vermutenj man witd desha;lb nUt, 
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wenn man mehr als 5 % Unverseifbares findet, einen absichtlichen Zn
satz von Mineralol annehmen konnen. 

Ob der Ruckstand ans Harzol oder Mineralol besteht, Hi.Bt sich 
einerseits durch eine Reihe von Loslichkeitsversuchen, andererseits 
auf polarimetrischem Wege ermitteln. Harzole drehen die Ebene des 
polarisierten Lichtstrahles 30-40 0 nach rechts, wahrend MineralOle 
in der Regel optisch inaktiv sind. Der Nachweis von Harz - Kolo
phonium - erfolgt quantitativ nach der Methode von Twitchell, auf 
die noch spater eingehend zuruckgekommen wird. 1m ubrigen sei aber 
auch hier wieder ausdrucklich auf die vom Verband der Seifenfabrikanten 
Deutschlands herausgegebenen Einheitsmethoden zur Untersuchung von 
Fetten, Olen, Seifen und Glyzerinen verwiesen, die nicht nur eine ge
nauere Beschreibung der auch hier behandelten Methoden, sondern auch 
weitere fur die Untersuchung von Fetten und Olen wichtige Angaben 
enthalten. 

Die in der Seifenfabrikation angewandten Fette, fetten Ole, 
Fettsauren und Harze. 

Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten die allgemeinen physi
kalischen und chemischen Eigenschaften der Fette und fetten Ole ein
gehend erortert und die wichtigsten Methoden zu ihrer Priifung an
gegeben sind, sollen nunmehr diejenigen von ihnen eine besondere 
Besprechung erfahren, welche in der Seifenfabrikation eine allgemeine 
Anwendung finden. 

Man unterscheidet die Fette gewohnlich nach ihrer Abstammung als 
tierische und pflanzliche Fette und Ole und teilt speziell die letzteren 
in drei Untergruppen, die trocknenden, halbtrocknenden und nicht
trocknenden Ole. 

Tierische Fette .uud Ole. 

Von Fetten und Olen tierischen Ursprungs finden in der Seifen
fabrikation Verwendung: der Talg, das Schweinefett, das Pferde
fett, das Knochenfett, der sogenannte Waltalg oder Fischtalg 
und der Tran. 

Talg. Mit dem Namen "Talg" bezeichnet man die Fettmassen, 
welche sich bei den Wiederkauern, namentlich den gemasteten, in reich
licher Menge in der Bauchhohle, im Netz, in der Umgebung der Nieren 
usw. finden. Man unterscheidet im Handel Rindertalg von Stieren, 
Ochsen, Kuhen und Kalbern und lIammel- oder Schopsentalg von 
Hammeln, Schafen und Ziegen. 

Der in den Schlachthausern gewonnene, rohe Talg ist zumeist 
noch im Zellgewebe eingeschlossen und durch Haut- und Blutteile in 
groBerer oder geringerer Menge verunreinigt. Man sortiert ihn daher 
zunachst in den Rohkern, d. h. die groBeren, zusammenhangenden 
Fettmassen und den Rohausschnitt, d. h. die stark mit Blut und 
Hautteilen durchsetzten Abfalle, das Beinfett usw. Wird der Rohtalg 
einige Tage aufbewahrt, so gehen besonders die Blut- und Fleischteile 
leicht in stinkende Faulnis uber. 
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Um das Fett von den hautigen Teilen zu scheiden, wird vielfach 
auch der Rohtalg direkt zunachst mechanisch zerkleinertund dann 
ausgeschmolzen. Letzteres hat den Zweck, die Zellen zu zerstoren, die 
Fettkiigelchen zu schmelzen und so zu einer Masse zu vereinigen. Die 
hierbei iiblichen Verfahren der NaB· und Trockenschmelze sind bereits 
oben kurz besprochen. 

Bei der Margarinefabrikation findet gewohnlich jedoch zunachst 
die oben erwahnte Sortierung des Rohtalges in Rohkern und Rohaus· 
schnitt statt. Wird der von anhangenden Fleisch· und Hautteilen 
sorgfaltig befreite Rohkern allein bei niederer Temperatur (60---65 0 C) 
mit ·Dampf ausgeschmolzen, so entsteht das "Premier jus", das nach 
dem Kristallisieren bei. 35 0 C ausgepreBt als festen Riickstand den 
Prima· PreBtalg ergibt, welcher meistder Kerzenfabrikation zugefiihrt 
wird; das abgepreBte Fett ist das Prima-Margarin oder Oleo
margarin der Kunstbutterfabrikation. Der Rohausschnitt gibt fiir 
sich ausgeschmolzen den "Secunda Premier jus", der, wie Kerntalg be· 
handelt, Sekunda-PreBtalg und Sekunda-Margarin liefert. PreBt 
man den Talg bei niedriger Temperatur ab, so erhalt man das bei ge~ 
wohnlicher Temperatur fliissige Talgol. . 

Wie schon oben erwahnt, wird die NaBschmelze vielfach unter Zu· 
satz von Sauren oder Alkalien durchgefiihrt, wodurch eine wenigstens 
teilweise Bindung oder Zerstorung der in den Rohfetten vorhandenen 
Riechstoffe beclin.gt wird. In den meisten Fallen ist aber die saure 
Schmelze der alkalischen vorzuziehen, und zwar arbeitet man gewohn
lich in offenen, holzernen Bottichen, die mit Blei ausgeschlagen sind, 
in denen man auf eine Mischung aus 100 kg Rohtalg, 20 kg Wasser und 
1 kg Schwefelsaure von 66 0 Be etwa 2 Stunden lang Dampf von 1~2 
Atmospharen "Oberdruck einstromen laBt. 

Eine andere, ebenfalls zweckmaBige Methode der sauren NaB· 
schmelze besteht darin, daB man den Rohtalg mit einer Schwefelsaure 
von 4_5 0 Be iibergieBt und dann mit Brettern oder Steinen so be· 
schwert, daB die Schwefelsaure stets iiber dem Talge steht. Man laBt so 
4-5 Tage stehen und zieht die Saure alsdann durch einam Boden des 
Bottichs befindliches Spundloch abo Nunmehr erst wird der Talg mit 
direktem Dampf geschmolzen. Da die das Fett einschlieBenden Zellen 
durch die Saurebehandlung zum Teil zerstort sind, ist die Ausschmelzung 
in kurzer Zeit beendigt. Die zuriickbleibenden Grieben werden, da sie 
noch Talg enthalten, nochmals angesauert und ausgeschmolzen, 

Von der Inlandserzeugung abgesehen kommen als Hauptproduk. 
tionslander des Talges Australien, Siidamerikaund die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika in Betracht. Die inlandischen Rindertalge 
sind frisch geschmolzen weiB, neutral und frei von unangenehmem 
Geruch, die importierten Produkte, sofern sie ungebleichtsind, meist 
hellgelb bis stark gefarbt und je nach der bei ihrer Zubereitungauf. 
gewandten Sorgfalt ·mehr oder weniger stark riechend. Dieger4l.geren 
Sorten ~er australischen und La Plata.Talge sind gewohnlich auBer· 
dem sta k. s.a.uer,. ein Fettsauregehalt von 25 % und daIiiber gehOrt 
nicht Zu den Seltenheiten. 
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Hammeltalg ist gelblich weill, barter als Rindertalg, zeigt aber einen 
spezifisch unangenehmen Geruch und wird schneller ranzig als Rinder
talg, weshalb er fiir die Herstellung von Feinseifen weniger brauchbar 
ist. Beide Talgarten bestehen vornehmlich aus den einfachen oder 
gemischten Glyzeriden der Palmitinsaure, Stearinsaure und Olsaure 
und weisen in der Regel 45-50 % feste Fettsauren und 55-60 % 
Olsaure auf. Die Harte des Fettes auch von derselben Tiergattung ist 
jedoch nicht immer gleich, es hangt dies von der Rasse, dem Alter und 
besonders von der Nahrung des Tieres abo Am hartesten ist das Fett 
von Tieren, welche mit gewachsenem, trockenem Futter genahrt werden, 
am wenigsten fest bei der Fiitterung mit Branntweinschlempe. Auch 
die Fette von verschiedenen Korperteilen eines Tieres besitzen keine 
vollig iibereinstimmende Zusammensetzung. Nach Untersuchungen, 
welche Leopold Mayer mit demFett von verschiedenen Korperteilen 
eines dreijahrigen ungarischen Ochsen anstellte, ergaben sich in dieser 
Beziehung sogar weitgehende Unterschiede, wie aus der folgenden Ta
belle zu ersehen ist. 
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Eingeweidefett 8,6 95,7 ! 196,2 201,6 50,0 30,0 147,5 44,6 : 51,71 48,3 
Lungeufett . 8,6 95,41196,4 204,1 49,3 38,0 47,3 44,4 : 51,1 48,9 
Netzrett 8,7 95,8 193,9 203,0 49,6 34,51"" 43,8 49,0 51,0 
Herzfett . 8,8 96,0 1196,2 200,3 49,5 36,0 46 4 43,4 47,5 52,5 
Stichfett . 8,8 95,9 196,8 203,6 1 47,1 31,0 43,9140,4 38,2 61,8 
Taschenfett ' 9,0 95,4 198,3 1199,6 : 42,5 : 35,0 I 41,1 38,6 33,4 66,6 

Die Fettproben von einem zweiten Ochsen unbekannter Abstam
mung und Alters ergaben folgende Schmelzpunkte der Fettsauren: 
Eingeweinefett 51 ° 0, Netzfett 50° 0, Stichfett 47,5° 0, Lungenfett 
50,5 ° 0, Herzfett 49 ° 0, Taschenfett 43 ° 0. 

Die Verseifungszahlen der verschiedenen Talgsorten zeigen keinen 
grollen Unterschied, was sich leicht daraus erklart, dall Olsaure und 
Stearinsaure fast die gleichen Mengen Alkali binden. Sie werden all
gemein mit 193,2-198 angegeben. Die Jodzahl wurde beim Rinder· 
talg zu 38,3-45,2, beim Hammeltalg zu 35,2-46,2 ermittelt, die Hehner
zahl betragt 95,5-95,6 %. Der Erstarrungspunkt des Rindertalges 
liegtbei 35-27 0, der des Hammeltalges bei 36-32 ° 0, das spezifische 
Gewicht betragt bei 15° ° 0,937-0,953 (Hammeltalg). 

Die Beurteilung des Talgs im' Handel erfolgt, abgesehen von der 
Farbe, meist jedoch nach dam sogenannten Talgtiter, d. h. nach dem 
Erstarrungspunkt seiner Fettsauren. Derselbe solI beim Rind zwischen 
43,5 und' 45°, beim Hammel zwischen 45 und 46° ° liegen. 

Vor Einfiihrung der tropischen Pflanzenfette war der Talg das wich
tigste Rohmaterial der deutschen Seifenfabrikation, und auch heute 
noch werden insonderheit die geringeren Qualitaten mit tieferem Titer, 
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die·fUr die Stearinfabrikation weniger geeignet sind, in groBten Mengen 
verarbeitet. Die besseren Qualitaten dienen, sofern essich um Rinder
taIg handelt, zur Herstellung pilierter Feinseifen, im iibrigen finden 
sie aber auch Verwendung zur Fabrikation von Kernseifen,. Eschweger. 
Seifen und von Naturkornseife. 

Talg verseift sich nur mit schwachen Laugen, die im Hochstfalle 
8-100 Be haben. Mit diesenbildet er leicht eine milchige Emulsion, 
die beim Sieden in emen zahen, dicken und durchscheinenden Seifen
leim iibergeht. Das Fertigsieden geschieht dann in der Regel mit star
keren Laugen von 12-150 Be, die allmahlich zuzugeben sind, da die 
Verseifung sonst trotz des vorhandenen Alkaliiiberschusses unvollstandig 
verlaufen kann. Ebenso wie zu konzentrierte Laugen sind auch salz- . 
haltige Laugen zuvermeiden, da die Talgseife leicht ausgesalzen wird 
und es somit unmoglich ware, eine vollstandige Verleimung und Ver-
seifung des Fettes herbeizufiihren. . 

Die Natronseife ist in der Regel grauweiB, sehr hart undsprode, 
triib und undurchsichtig, wenn sie auf Unterlauge gesotten, schmutzig
weiB bis cremegelb, sehr fest, geschmeidig und von feiner, kompakter 
Struktur, wenn sie auf Leimniederschlag hergestellt wird. Auf Leim
niederschlag betragt die Ausbeute 158-160 %, was eineIll Fettsaure
gehalt von 59-159,5 und einem Reinseifengehalt von 63,5-64 % ent
spricht (Merklen). In Wasser ist die Natronseife wenig loslich (spar
sam. im Verbrauch) und schwach schaumend, der entstandene Schaum 
ist aber feinblasig und bestandig. Wie erwahnt ist die Talgseife leicht 
aussalzbar, die Grenzlauge iilt bei Siedetemperatur eine Xtznatron
Wsung von 70 Be oder eine KochsalzWsung von 50 Be. Die Aussalzung 
selbst geschieht in feinen, miirben Kornern, die schnell hart und sprode 
werden. Durch den Zusatz von Harz, pflanzlichen Olen, Kernol, Olein 
u. dgl. beim SiedeprozeB oder durch geeignete. Ansauerung des fertigen 
Kerns, beispielsweise mit Rizinusolsaure 1), kann die Schaumkraft und 
Waschfahigkeit der Talgseifen aber bedeutend erhOht werden. Auch 
der teilweise Ersatz der Natronlauge durch Kalilauge fiihrt zu ge
schmeidigeren Produkten hOherer Waschkraft (altdeutsche Kernseife). 
Die Kaliseife selbst wird in reiner Form kaum hergestellt, man ver~ 
wendet Talg jedoch in geringem Prozentsatze zur Bildung des Korns 
bei der Herstellung der sogenannten Naturkorn-Schmierseifen, . oder 
in Mischung mit Kottonol zur Fabrikation von prima weiJ3en Terpentin~ 
Salmia.kschmierseifen .. 

Schweinefett. Beirn gemasteten Schwein findet sich unter der Haut 
eine dicke Fettablagerung, der Speck; auJlerdem sind Fettablagerungen ' 
in der BauchhohIe; im Netz, an den Nieren usw. vorhanden. Wahrend 
der Speck im frischen oder geraucherten Zustande fast ausschlieBlich 
als Nahrungsmittel dient, findet das letztgenannte Fett vielfach auch 
zu anderen Zwecken Verwendung und bildet in ausgeschmolzenemZu
stande als Schmalz einen nicht unwichtigen Handelsartikel.Es dient 
zur Darstellung von Sal ben. Pomaden und Feinseifen, zum Einschmie-

. t) Seifensiederztg. 1914, S. 991. '- Steffan, UberSchaumzahlen, Seifen
lie<ierztg. 1915, S. 24. 
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ren von Lederwerk u. dgl.; in Amerika ist es auch Material fur die 
Stearinfakrikation. 

Das Schweinefett ist von salbenartiger Konsistenz und besitzt eine 
feinkornige Struktur. Es ist rein weiB (Speisefette) bis grau oder gelb 
gefarbt (Seifenfette). Die fur Speisezwecke nicht verwandten, gering
wertigen Qualitaten sind meist ranzig und enthalten bis zu 25 und 30 % 
freie Fettsauren. Das Schmalz besteht aus den Glyzeriden der Laurin
:;iiure, Myristinsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure und Olsaure, sowie 
aus geringen Mengen Linolsaure und vielleicht auch Linolensaure; das 
Fett von den verschiedenen Korperteilen ist jedoch verschieden hart. 
Am hartesten ist das Liesenfett, das etwa 62 % Olein und 38 % Stearin 
und Palmitin enthalt, dann folgt das Riickenfett, wahrend das Bauch
fett das weichste ist. Das geschmolzene Schweinefett erstarrtsehr 
langsam und gewinnt erst nach langerer Zeit seine naturliche Festig
keit wieder. Der Erstarrungspunkt liegt bei 27,1-29,9° C. Die Ver
seifungszahl wurde zu 195,2--:-196,6, die Jodzahl zu 5~76,9 ermittelt. 
Die Hehnerzahl betragt 93-95 %, der Erstarrungspunkt der Fett
sauren (Titer) liegt bei 41-42° C, das spezifische Gewicht betragt bei 
15° C 0,934-0,938. 

Aus dem Schmalz wird in ahnlicher Weise wie aus dem Talg ein 
01 abgeschleden, das unter dem Namen Lardoil (Schmalzol) von 
Amerika aus in groBen Massen der Qualitat entsprechendfur Speise
oder Industriezwecke in den Handel gebracht wird. Die Stadt Cin
cinnati ist der Mittelpunkt einer ausgedehnten Schweinezucht, welche 
zu einer fabrikmaBigen Abschlachtung und Verarbeitung der Schweine 
gefuhrt hat. Mehr als 30 Fabriken beschaftigen sich damit, die festen 
Teile des Schweinefettes von den flussigen abzuscheiden. Das feste 
Fett wird als Solarstearin (gepreBtes Schmalz) den Stearinfabriken 
zugefuhrt. -

Das Schmalz verhalt sich Laugen gegenuber ahnlich wie Talg, je 
frischer und neutraler das Fett ist, um so schwerer verseift es sich und 
um so schwacher mussen die ersten Laugen sein, deren Konzentration 
8-10° Be nicht ,ubersteigen solI. Die Verseifung des alsdannbeim 
Sieden entstehenden, dickflussigen Seifenleimes wird ahnlich wiebeim 
Talg mit starkeren Laugen von 12-15° Be zu Ende gefuhrt. 

Die Natronseife ist in der Regel schon wei6, fest und homogen. Auf 
Unterlauge gesotten sehr hart, triibe und undurchsichtig, auf Leim
niederschlag geschmeidig aber doch fest, halb durchscheinend und von 
feiner kompakter Struktur. Sie enthalt alsdann 60-60,5 % Fettsaure, 
bzw. 65 % Reinseifengehalt (Mer klen). Die Ausbeute betragt dem
entsprechend 158-160 %. In Wasser ist die Schmalzseife gut loslich 
und gibt einen reichlichen, gut bestandigen Schaum. In Salzlosung 
bzw. in Alkalien ist sie wenig loslich. Die Grenzlauge ist bei Siede
temperatur eine Kochsalzlosung von 6° Be oder eine Natronlauge von 
8° Be.Salzhaltige Laugen sind daher wahrenddes Siedeprozesses zu 
vermeiden. 

Das Schmalz wird, soweit die besseren technischen Qualitatenm 
Frage komman, fast ausschlie6lich fur die Herstellung pilierter fein, 
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seifen verwandt, und lediglich die gefarbten und stark ranzigen Quali
taten werden, meist mit Pflanzenfetten gemisch£, auch zur Fabrikation 
von indirekt hergestellten Eschweger Seifen usw. herangezogen. Dabei 
ist es von Bedeutung, da6 das Schmalz den sproden, trockenen Cha
rakter der Palmkern- und Kokosolseifen in vorziiglicher Weise mildert, 
indem es in Gemeinschaft mit den genannten Fetten sehr schone, feste 
Seifen von wei6er Farbe ergibt, die nicht brockeln und gut schaumen. 
Auch bei der H.erstellung kalt geriihrter Kokosseifen kann es bis zur 
Halfte des Ansatzes genommen werden und besitzt dann ebenfalls eine 
verbessernde Wirkung. 

In der Schmierseifenfabrikation wird das Schmalz seltener benutzt, 
es kann jedoch bei der Herstellung von Naturkornseifen, wei6en Ter
pentin-Salmiakseifen usw. mit herangezogen werden, wenn es zur Ver
fiigung steht. 

Pferdefett. Das Pferd ist im allgemeinen arm an Fett. Bei gut 
genahrten TiereD. findet sich jedoch am Halse, am sogenannten Kamm, 
eine ziemlich starke Fettablagerung, das sogenannte Kammfett, das 
durch Ausschmelzen gewonnen wird. Es ist gelb. von Farbe und von 
butterartiger Konsistenz. Da seine Verarbeitung indessen wenig sorg
faltig geschieht, ist es wesentlich unreiner. als Talg und dementsprechend 
meist .einer ziemlich rasehen Zersetzung unterworfen. Das im Handel 
vorkommende Kammfett zeigt einen sehr versehiedenen Sehmelzpunkt. 
In der Regel enthalt es etwa 75 % feste Glyzeride und 25 % Olein. 
Das in der Seifenindustrie verarbeitete Pferdefett stammt wohl aus
sehlie6lieh aus Abdeckereien. Es ist dann ein mehr oder weniger dunkel 
gefarbtes Produkt von schmalzartiger Konsistenz und meistiibleIl). 
Geruch. Gewohnlich ist es dann mit den in Abdeekereien weiter an
fallenden Fetten wie Schweinefett, Knoehenfett U8~. gemischt. Dureh 
Behandlung mit starker Lauge la6t es sich bleiehen und gibt dann ein 
sehr gutes Material aueh fUr wei6e Seifen, wahrend der dunkle Satz 
fUr dunkle Seifen Verwendung finden kann. Zur Verseifung. werden 
mittelstarke Laugen (10-15° Be) verwandt, da sieh das Pferdefett 
seines meist hohen Gehaltes an freien Fettsauren halber leieht ver
leimt. Aueh die vollstandige Verseifung geht damit leicht und raseh 
vonstatten. Die Verwendung dieser Fette zu Hausseifen ist so ziemlich 
dieselbe wie die des Schweinefettes, bei billigen Kernolpreisen sind sie 
ein reeht brauchbares' Material fiir harte Seifen. Erwahnenswert ist 
noeh der eigentiimlieh sii6liche Geruch des Pferdefettes, der besonders 
bei der Verarbeitung hervortritt. Da reineKernolseifen indessen einen 
strengen Gerueh haben, so ist es fiir diese ein sehr geeigneter Zusatz, 
um diesen Gerueh abzusehwaehen. In den kalteren Jahreszeiten bildet 
das Kammfett aueh einen teilweisen Ersatz fUr Talg bei der Herstellung 
von Naturkornseifen. Die Kaliseife ist aber weniger kompakt und 
weieher als die des Talges. Das spezifisehe Gewicht des Pferdefettea ist 
bei 15° C 0,916-0,922. Die Verseifungszahl ist 195-197, die Jodza.hl 
71-86. Der Erstarrungspunkt der Fettsauren liegt bei37,~7;'t°, 
der Sehtnelzpunkt bei 42-'44° C. Die Hehllerzahl betragt 9~97;8 .%. 
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Knochenfett. Die Knochen aUer Tiere enthalten Fett, das als 
Nebenprodukt bei der Fabrikation von Beinschwarz, Leim und Gelatine 
abfaUt. 1m aUgemeinen stimmt es in bezug auf seine Zusammensetzung 
mit dem vorherrschenden Fette iiberein, nur ist es reicher an Olsaure
glyzerid, daher weicher und leichter schmelzbar. Man kann das Fett 
zum groBten Teil gewinnen, indem man die Knochen mechanisch z~r· 
kleinert und mit Dampf unter gewohnlichem Druck oder im Auto
klaven auskocht .. Das Fett kommt an die Oberflache, von wo es ab
geschOpft und durch ein Sieb gegeben wird, welches die festen Teile 
zuriickhalt. Durch nochmaliges Umschmelzen auf Wasser kann es 
dann .weiter gereinigt werden. 1m Gegensatz zu dem so hergestellten 
"Naturknochenfett" wird das sogenannte "Benzinknochenfett" durch 
Extraktion mit Benzin oder anderen fliichtigen Losungsmitteln erhalten. 
Dabei ist die Ausbeute eine groBere als beim Dampfenj nur hat das 
extrahierte Fett einen stark anhaftenden, unangenehmen Geruch, mehr 
oder weniger dunkle Farbe und einen hohen Gehalt an freienFettsauren. 
Auch enthalt es haufig fettsauren Kalk, der gleichzeitig einen groBeren 
Wassergehalt ermoglicht. Man reinigt es, indem man auf Salzwasser 
umschmilzt und langere Zeit Dampf einstromen laBt. 

1m Gegensatz dazu ist das durch Auskochen frischer l\.nochen ge
W9nnene Fett von weiBer bis gelblicher Farbe, schwachem Geruch UI'ld Ge· 

. schmack und von weicher Konsistenz, gut gereinigt wird es schwerranzig. 
Die im Handel vorkommenden Knocheruette zeigen sehr verschiede

nen Schmelzpunkt (20-28 0 C). Die Verseifungszahl betragt 190,9 bis 
195, die JodzahI48-55,8. Der Erstarrungspunkt der Fettsauren wiIrde 
bei 38-440 ermittelt, das spezifische Gewicht betragt 0,914-4>,916. 
Bei der Untersuchung von Knochenfett hat man auBerdem sein Augen
merk hauptsaohlich auf den Schmutz- und Wassergehalt zu richten. 

Das gewohnliche Knochenfett des Handels laBt sich schwer, oft gal.' 
nicht bleichen. Die haufig dafiir empfohlene Bleiche mit Kaliumbi
chromat und Schwefelsaure oder· Salzsaure fiihrt in den seltensten 
Fallen zum Ziel. Je hoher der Prozentgehalt an freien Fettsa.,uren ist, 
um so groBer werden die Schwierigkeiten, die sich dem Bleichen ent
gegenstellen.· Nach Lewkowitsch 1) lassen sich Produkte, die mehr 
als 50 % freie Fettsaurenenthalten, nicht mehr, Extraktionsfett iiber
haupt nicht mit Erfolg bleichenj selbst wenn eine .Bleichmethode zu 
einem anscheinend guten Ergebnis gefiihrt hat, so treten in der Regel 
sowohl die dunkle Farbe wie der unangenehme Geruch bald_,nach dem 
Bleichen wieder auf. . 

Da die Knochenfette des Handels viel freie Fettsauren enthalten, 
so verbinden sie sich leicht mit starkeren Laugen, die einen groBen 
Gehalt an kohlensauren Alkalien haben. 1m iibrigen ist die Beschaffen
heH; dieser Fette eine auBerordentlich verschiedene. Es kommen Kno
chenfette vor, die in Farbe und Konsistenz fast geringerem Talg gleichen 
UI'ld daher ein sehr gutes Material fiir die Seifenfabrikation abgeben, 
wa.hrend andere schlecht destilliertem Olein ahnlich sind und aUein ver-
, lj··.Lewkowitsch, Chern. Technologie und Analyse der Ole, Fetteund 

Wachse. i, 389. 
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Botten keine zusammenhangenden Kernflocken zu bilden vermogen. Selbst 
bei besseren Knochenfetten zeigt sichdie Unterlauge meistmehr oder 
weniger triibe und bildet auch bei hohem Kochsalzgehalt beim Erkalten 
eine leimige Haut infolge der in den Fetten enthaltenen Unreinigkeiten. 

Enthalt ein Knochenfett betrachtliche Mengen Kalksalze, so wird 
empfohlen, es zuvor mit verdiinnter Schwefelsaure zu behandeln. -
Extrahierte Knochenfette verarbeitet man am besten iiberhaupt nicht 
zu Seife, sondern iiberlaBt sie den Stearinfabriken. 

Die Ausbeute, welche Knochenfette geben, ist, abgesehen von den 
durch Schmutz und Wassergehalt bedingten Sch.wankungen, eine sehr 
verschiedene. Ein gutes; festes Knochenfett kann eine Ausbeute von 
150-155 % ergeben, die Kernseife ist ziemlich fest und speckig, doch 
nicht so weiB wie Kernseife aus Talg. 

Infolge der geschilderten Eigenschaften findet das Knochenfett ffir 
sich allein bei der Seifenfabrikation wenig oder gar keine Verwendung, 
wohl aber dient es in Gemeinschaft mit anderen Fetten vielfach zur 
Herstellung vOn Kern- und Eschweger Seifen. Sehr bedeutend ist sein 
Verbrauch Zu Harzkernseifen, wahrendes zu glattweiBen. Kernseifen 
weniger geeignet ist, da auch das beste Knochenfettnicht die reine 
weiBe Seife gibt, welche gerade hier sehr erwiinscht ist. Auch zu Schmier
seifen ist das Knochenfett mit verwendbar und zwar konnen die helleren 
Qualitaten zu gekornten Seifen besonders dann eine gute Verwendung 
finden, wenn das Aussehen und die Farbe der Seife wiebei Textilseifen 
erst in zweiter Linie steht. 1m Sommer konnen auch geringe Prozent
satzeKnochenfett ala Zusatz zu gewohnlichen glatten Leinolschniier-
seifen mit verwendet werden; . 

. Tran. Ebenso ausschlieBlich wie von den Wiederkauern der Talg 
und den Dickhautern das Schmalz, wird von Seesaugetieren und Fischen 
der Tran geliefert .. Die verschiedenen Transorten stimmen darin iiber
ein, daB .sie bei gewohnlicher Temperatur fliissig und von eigentiimlich 
unangenehmem Geruch und Geschmack sind. Eine genaue Unter
scheidung der verschiedenen Transorten ist teilweise unmoglich, . da 
ihre Individualitaten nicht sehr ausgepragt sind. Den iibrigen Fetten 
und Olen gegeniiber zeigen sie jedoch eine wesentlich andere chemische 
Zusammensetzung, indem sie nicht wie diese vornehmlich aus Palmitin-, 
Stearin- und Olsaure bestehen, sondern stark ungesattigte Glyzeride 
enthalten, die sich durch die im allgemeinen hohe J odzahl der Trane 
verraten. Von starker ungesattigten pflanzlichen Olen unterscheiden 
sie sich dabei durch ein nur geringes Trocknungsvermogen, so daB Linol
und Linolensaure in vorwiegender Menge in den Tranen nicht ent
halten sein konnen. In groBeren Mengen ist jedoch eine vierfachun
gesattigte Fettsaure, die Clupanodonsaure, in den Tranen aufgefunden 
worden (bis zu 14 % beim Japantran), auf welche man zum Teil wenig
stens den charakteristischen Geruch derselben zuriickfiihrt. Wie . weit 
derselbe im iibrigen auch durchstickstoffhaltige Stoffe, die PhohiZirie, 
oder durch Zersetzungsprodukte der ungesattigten Glyzeride selbst 
bedingt wird, solI hier nicht naher· untersucht werden. In Mehrilren 
von Seesaugetieren abstammenden Tranen sind aUch Verbindungen 
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enthalten, die keine Glyzeride, sondern Ester der hoheren Fettalkohole, 
alsoWachse sind. - Tran ist etwas in kaltem, mehr in heiBem Alkohol 
und ziemlich leicht in Ather !Oslich. Die meisten Trane werden durch 
gasformiges Chlor geschwitrzt, wahrend ein anderes weniger bedeut
sames Tierol, das sogenannte Klauenol, durch Chlor gebleicht wird. 

Die Trane unterscheidet man nach ihrer Abstammung als Trane 
von Seesaugetieren und Trane von Fischen; erstere unterscheidet man 
wieder als Rob bentrane und Waltrane, letztere als Le bertrane 
und Fisch- oder Abfalltrane. 

Die Seesaugetiere, die in ihren einzelnen :Familien den tibergang 
von der Form der VierfiiBler zu der Form der Fische darstellen, sind 
ihres Fettes halber seit fast drei Jahrhunderten der Gegenstand einer 
so eifrlg betriebenen Jagd, daB ihre Zahl sich bereits sehr gemindert 
hat uhd schlieBlich ihr ganzlicher Untergang droht. Sie umfassen die 
Ordnung der Pinni peden oder FlossenfiiBler und der Cetaceen oder 
Waltiere; erstere sind im Wasser lebende, behaarte Saugetiere mit 
fiinfzehigen FlossenfiiBen, von denen die hinteren nach riickwarts 
stehen, mit vollstandigem ZahngebiB und ohne Schwanzflosse, letztere 
ebenfalls wasserbewohnende Saugetiere mit spindelformigem, unbe
haartem Leib, flossenahnlichen V orderfiiBen und horlzontaler Schwanz
flosse, ohne hintere Extremitaten. Die Pinnipeden zerfallen in die 
Phociden (Robben) und die Tricheciden (Walrosse), die Oetaceen in 
die Sirenen, Balaniden (Bartenwale), Physeteriden (Potfische), Hyper
dontiden, Monodontiden und Delphiniden. Alle diese Tiere haben 
zwischen den auBeren Hautdecken und dem eigentlichen Muskelfleische 
eine mehr oder weniger dicke Schicht von Speck. 

Der meiste Tran wird von Robben, Walrossen, Pot- und Walfischen 
gewonnen. 

Die Robben und Walrosse werden mit Keulen erschlagen; von den 
gutartigen Gattungen, wie dem See-Elephanten (Cystophora probosci
dea Nilss.) hat man schon 1200 Stiick in einer Woche, ja 400 Stiick 
in einer halben Stunde getotet; ehi Stiick gibt 14-15 Ztr. Tran. Ein 
WalroB (Trichecus rosmarus L.) gibt bei 5,5-6,5 m Lange und 3-4 m 
Umfang 15--30 Ztr. 

Die Pot- und Walfische werden bekanntlich von eigens ausge
riisteten Schiffen, den Walfischfangern, in den Polarmeeren gejagt. 
Der Walfischfang ist bald nach Erfindung des Kompasses bei den 
Basken um das Jahr 1372 aufgekommen; diesen folgten die Reeder 
von Bordeaux 1450, dann die Englander 1598 von Hull aus und zuletzt 
die Hollander 1611 von Amsterdam. Diese letzteren hatten eine ge
raume Zeit den Handel mit Tran fast allein in Handen; sie erbeuteten 
in den 46 Jahren von 1822-1867 auf 5886 Schiffen 39907 Wale im 
Werte von 100 Millionen Talern; heute sind sie von den Englandern 
und mehr noch von den Amerikanern iiberfliigelt, welche fast den ge
samten Handel an sich gerissen haben. 

Potfische werden in der Regel 18-22 m, WaHische 25-30 m lang 
bei einem Gewicht von 2500 Ztr. und einer Speckmasse, die im Mittel 
zwischen 200 und 300. oft bis 400 Ztr. Tran Hefert. 
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Der Tran wird durch Ausschmelzen des Specks meist auf bestinllnten 
Stationen, die in der Nahe del' Fangorte liegen, von den Wal£ischfangern 
selbst gewonnen; teilweise wird jedoch auch der Speck zerschnitten 
und in Fassern verpackt mit in die Heimat genommen. Auf der Fahrt 
geht die Masse in faulige Garung iiber, wodurch zwar das AusflieBen 
des Trans wesentlich erleichtert, aber auch ein auBerst widriger Geruch 
entwickelt wird. Der faule Speck wird dann am Verarbeitungsort auf 
Siebboden geworfen, in denen ein Teil des Tranes von selbst ausflieBt. 
Die hautigen Riickstande werden ausgekocht, indem man ganz ahnlich 
wie beim Ausschmelzen des Talges verfiihrt. Die von den Membranen 
befreite fliissige Fettmasse laBt man alsdann durch Absetzen klaren, 
zapft den klaren Teil ab und erhitzt diesen in groBen, kupfernen Pfannen 
bis etwas iiber 100° C, wobei sich noch einzelne Unreinigkeiten ab
scheiden und ein" Teil der durch die Faulnis erzeugten fliichtigen Be
standteile entfernt wird. SchlieBlich wird der Tran aus dem Kessel 
in groBe Behalter gegossen, durch langere Ruhe nochmals geklart und 
in den Handel gebracht. Der Bodensatz in den KlargefaBen heiBt 
Trutt; er wird gewohnlich, bevor er in den Handel kommt, nochmals 
einer Reinigung unterworfen. Je nach Farpe unterscheidet man die 
verschiedenen Handelsqualitaten des Witltrans mit den Nummern 0-4, 
wobei Nr. 0 die hellste Marke ist. 

Werden die Tranc unter 0° abgekiihlt, so scheidet sich ein festes 
Fett abo Dieses bildet abgepreBt den sogenannten Waltalg oder 
Fischtalg. 

Eine Klasse fUr sich bilden neben den bisher erwahnten Transorten 
die eigentlichen Fischtra,ne. Man unt.erscheidet hier Heringstran, 
Sprottentran, Sardinentran, Sardellentran, Menhadentran und schlieB
lich die Lebertrane yom Dorsch und Kabeljau. Zur Gewinnung des 
letzteren lieB man friiher die Lebern faulen und preBte sic dann aus; 
der Riickstand wurde ausgekocht und lieferte eine geringere Transorte. 
Heute werden die Lebern meist mit Wasserdampf behandelt, wodurch 
man schonere und hellere Trane erhalt, die einen nur schwachen Geruch 
und Geschmack nach Fischen und sehr schwach saure Reaktioll besitzen, 
wahrend die nach alterer Methode bereiteten Trane meist ziemlich 
stark sauer reagieren. 

Die sogenannten Fisch- und AbfaUtrane werden durch Auskochen 
von zerkleinerten Fischen und Fischabfallen mit Wasser gewonnen. 
Der Tran, welcher sich dabei ausscheidet, wird abgeschopft und zur 
Klarung in groBe Bottiche gebracht. 

1m Kopf mehrerer Cetaceen, namentlich des Potfisches (Physeter 
macrocephalus), befindet sich zwischen dem Schadel und der ihn be
deckenden, mehrere Zoll starken Specklage eine Hohlung, die durch 
eine wagerechte Zwischenwand in zwei Kammern geteilt ist. Diese 
Kammern, ferner eine vom Kopf bis zum Schwanz verlaufende ROhre 
und zahlreiche im Korper zerstreute Sackchen enthalten eine eigen
tiimliche, von dem Tran der Specklage wesentlich verschiedene Fliissig
keit, die wahrend des Erkaitens auf gewohnliche Temperatur eine Menge 
kleiner Kristallblattchen absetzt. Dies ist der vornehmlich aus dem 
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Palmitinsaurecetylester bestehende Walrat (Sperma ceti), der vo~ 
dem fliissigen Teile, dem Wa Ir a t 61, durch Filtrieren, Abpressen und 
schlieBliches Auskochen mit etwas Kali- oder Natronlauge getrennt 
und gereinigt werden kann. - Der Walrat dient namentlich in Eng
land zur Darstellung von Luxuskerzen, wahrend das Walratol ein aus
gezeichnetes Schmiermaterial bildet, zur Seifenfabrikation sind beide 
ohne weiteres nicht geeignet. 

Verfiilschungen, die sich meist schwer odeI' gar nicht nachweisen 
lassen, kommen bei Tranen hauptsachlich in del' Weise VOl', daB bessere 
Transorten mit geringeren versetzt sind. Auch die Unterscheidung 
der einzelnen Trane voneinander macht im allgemeinen noch groBe 
Schwierigkeiten. Die spezifischen Gewichte sind nicht sehr verschieden, 
sie liegen bei 15° C zwischen 0,915 und 0,930. Der Erstarrungspunkt 
der abgeschiedenen Fettsauren wurde zu 18,4-24,3° bei. Leberolen 
und zu 15,5-15,9° beim Robbentran ermittelt. Beim WalOl liegt er 
zwischen 22,9° und 23,9°. Die Verseifungszahl betragt in der Regel 
171-196, die Jodzahl167 bei Leberolen,127-141 beim Robbentran und 
121,3-127,7 beim WalOl. Alles in allem bieten diese Konstanten jedoch 
nicht die zur Unterscheidung der 'I'rane geniigenden Anhaltspunkte. 

Eine Beimischung von fremden Fetten zu Tran soll man erkennen 
konnen, wenn man I Teil Tran mit 2 Teilen konzentrierter Schwefel
saure in einem hohen Glase gut durcheinander mischt; es soIl nur dann 
eine klare Mischung geben, wenn dem Tran fremde Fette nicht bei
gemischt sind 1). - Harzole lassen sich auch im Tran nach der friiher 
angegebenen Methode zur Bestimmung in Fetten leicht nachweisen. 

Wahrend die besseren Lebertrane in der Medizin Verwendung finden, 
dienen die geringeren Lebertrane, die Abfalltrane, die Robben- und 
Waltrane vorwiegend industriellen Zwecken. Friiher war Tran in 
Norddeutschland das Hauptmaterial fiir die Schmierseifenfabrikation. 
Da man jedoch fast iiberall moglichst helle und nicht stark riechende 
Schmierseifen verlangt, wird in den deutschen Seifensiedereien wenig 
oder gar kein Tran mehr verarbeitet. Die meisten Trane verseifen sich 
leicht mit Laugen von 10-12° Be und geben gute Ausbeuten; doch ist 
letztere nicht bei allen Tranen gleich. Die groBte Ausbeute gibt der 
Siidseetran, ein Waltran (hauptsachlich von Balaena australis), der 
jedoch im Winter fest wird, so daB er sich wie fast aIle Trane nur im 
Sommer gut zu Schmierseifen verarbeiten laBt. Der diinnfliissige Ar
changeltran, ein Robbentran, eignet sich jedoch auch zu Winterseifen. 

Das abgepreBte Wal£ett oder der Fischtalg, zeigt sich von auBer
ordentlich verschiedener Beschaffenheit. Es kommen Fette vor von 
ziemlich heller Farbe, nicht unangenehmem Geruch und talgartiger 
Konsistenz, wahrend andere ganz dunkel gefarbt und schmierig sind 
undden reinen Trangeruch besitzen. Friiher kam auch Transatz in 
groBen Posten in den Handel und wurde massenhaft zu Schmierseifc 
verarbeitet; heute ist er, wenigstens fiir die deutschen Seifensieder, 
unverwendbar. Zuweilen macht man im Handel einen Unterschied 

1) Zeitschr. f. analyt. Chemie 2, 444. 
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zwischen Walfett und Fischtalg, indem man mit ersterem Namen die 
geringeren, mit letzterem die besseren Sorten bezeichnet. 

Das Walfett. laBt sich zu Kern- und Leimseifen verwenden. Es 
verseift sich leicht mit 12gradiger Lauge. Wird der klare, schaumfreie 
Leim mit stiirkerer Lauge weiter behandelt, so zeigt die erhaltene Seife 
eine gute Festigkeit; die Farbe ist graustichig. GlJ.tes Walfett gibt eine 
Ausbeute an Kernseife bis zu 130 %; es kommen aber auch viele Fette 
vor, die infolge ihres Schmutz- und Wassergehaltes eine weit geringere 
Ausbeute liefern. Auch der beste Fischtalg, dem kein unangenehmer 
Geruch anhaftet, zeigt beim Sieden Trangeruch, der a1.lch noch an der 
fertigen Seife zu bemerken ist. Am geeignetstcn ist daher das Fett fur 
solche Seifen, bei deren Herstellung Harz mitversotten wird. 

Wie schon oben erwahnt, laBt sich aber eine Desodorisierung der 
Trane je nach deren Qualitat in mehr oder weniger vollkommener Weise 
erreichen, wenn man die Riechstoffe im Vakuum, gegebenfalls unter 
gleichzeitiger Anwendung einer Adsorptionsreinigung bei hOherer Tem
peratur mit uberhitztem Wasserdampf oder anderen indifferenten Gasen 
abtreibt. Derart gereinigte Trane sind namentlich in den letzten Jahren 
vor Kriegsausbruch unter den verschiedensten Bezeichnungen - Neu
traline, Butterfett usw. - im Handel gewesen und haben sich auch 
bei der Seifenfabrikation in jeder Weise bewahrt. Auch eine Des
odorisierung der Tranfettsauren liiBt sich in verschiedenster Weise er
reichen. E. B i:i h m 1) beispiels'Yeise erhitzt die zunachst bei 150 ° im 
offenen GefaB getrocknete Tranfettsaure im Vakuumkocher 2-3 Stun
den auf 350-400° und destilliert alsdann die so gereinigte Fettsaure. 
Nach G. Sandberg 2) werden die durch Spaltung der Trane erhaltenen 
Fettsauren mit konzentrierter Schwefelsaure (1,84 spezifisches Gewicht) 
bei 25-40° C behandelt, mit siedendem Wasser gewaschen und destil
liert. Bei diesem Verfahren, das auch unter den Bedingungen der ge
wohnlichen Azidifikation bei Anwendung von etwa 10 % Schwefel. 
saure ein gutes Ergebnis liefert, werden die ungesattigten Fettsauren 
teilweise in gesattigtere Oxyfettsauren ubergefuhrt, wahrend die et
waigen Geruchstoffe aus stickstoffhaltigen Substanzen in eine wasser
IOsliche Form (Sulfate) gebracht und wahrend des Auswaschens ent
fernt werden. Besondere Effekte sollen nach Hofmann 3) mit diesem 
Verfahren erzielt werden, wenn gleichzeitig mit den Tranfettsauren 
auch eine geringe Menge Harz der Sulfurierung unterworfen wird. Eine 
weitere sehr wirksame Desodorisierung laBt sich nach Schrauth 4) da
durch erreichen, daB man die Tranfettsaure einer Alkalischmelze unter
wirft und das so erhaltene Produkt entweder direkt auf Seife oder nach 
dem Ansauern mit Mineralsauren durch Destillation auf freie Fett
sauren verarbeitet. Die Desodorisierung erfolgt hier nach dem Prinzip 
der sogenanntenVarrentrappschen Reaktion, indem die stark riechen
denungesattigten Fettsauren unter Abspaltung von Essigsaure bei 

. !) DRP. 230123. Seifensiederzeitung 1911, 38, 118. 
II) DRP. 1626:J8. 
3) DRP. 281375. 
4) Seifenf"abrikant 1915, 31), 877. 

Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Aull 7 
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gleichzeitiger Wasserstoffentwicklung in gesattigte Fettsauren mit ge
ringerer Kohlenstoffanzahl ubergefuhrt werden, die nunmehr, ihrer 
chemischen Zusammensetzung entsprechend, den vollen Charakter einer 
Leimfettsaure zeigen. Auch die bei der Raffination mit konzentrierter 
Schwefelsaure oder durch Hydratation 1) erhaltenen Oxyfettsauren be
sitzen einen ahnlichen Charakter, so daB es moglich erscheint, die Trane, 
und zwar gerade die geringwertigen Qualitaten, aIs Rohmaterial zur Her
stellung von Ersatzprodukten fur die tropischen Leimfette heranzuziehen. 

Eine vollkommene Desodorisierung der Trane bzw. der Tranfett
sauren findet ferner durch die katalytische Reduktion mit Wasserstoff 
(Hydrogenisation) statt, und es ist damit bewiesen, daB der typische 
Trangeruch in der Tat durch den ungesattigten Charakter seiner Be
standteile bedingt wird. Fur diesen ProzeB sind jedoch im Gegensatz 
zu den vorbesprochenen Verfahren nur die guten, sorgfaitig vorgerei
nigten Qualitaten brauchbar, welche durch die Wasserstoffanlagerung 
in talgartige Fette und Fettsauren ubergehen, deren Eigenschaften 
und Verhalten bei der Seifenfabrikation spater noch ausfUhrlich be
sprochen werden sollen. 

Pflanzliche Fette. 
Aus der Reihe der dem Pflanzenreich entstammenden Fette und 

fetten Ole findet eine groBe Anzahl zur Darstellung von Seifen Ver
wendung. Von festen Pflanzenfetten sind es besonders das Palmol, 
das Kokosol und das Palmkernol. Sehr geeignet fUr die Seifen
fabrikation sind auch noch verschiedene andere feste Pflanzenfette der 
Tropen, wie Sheabutter, Illipebutter, Kakaobutter, Dikafett, 
MuskatnuBbutter u. a., die aber ihres hohen Preises wegen bisher 
wenig eder gar keine Anwendung gefunden haben und deshalb nur kurz 
Erwahnung finden sollen. Von flussigen Pflanzenolen finden vornehm
Hch Verwendung als trocknende Ole das Leinol, Hanfol und Mohn-
01, als halbtrocknende oder schwachtrocknende das Baumwollsaatol 
(Kottonol), Sesamol, Maisol, Leindotterol, Sojabohnenol und 
Rubol und schlieBlich als nichttrocknende das Oliven- und Oliven
kernol, ErdnuBOl (Arachisol) und Rizinusol. 

PaImo!' Das Pal mol wird aus dem Fruchtfleisch verschiedener 
Palmenarten, hauptsachlich der Olpalme (Elaeis guineensis L.), durch 
Auspressen und Auskochen gewonnen. Die hauptsachlichsten Er~ 
zeugnisorte sind das westliche Afrika (Guinea) sudlich von Sinoe in der 
Republik Liberia bis Cameroon in der Bai von Benin und Sudamerika. 
Die Fruchte sind dunkel orangegelb, beinahe braun, von der GroBe 
eines Taubeneies und bilden traubenformige Fruchtbestande, welche 
1000--2000 Einzelfruchte enthalten. Die von einem oligen, faserigen 
Fleische umgebene, dreiklappige NuB enthalt einen Stein, und dieser 
umschlieBt einen Kern, welcher seinerseits das sogenannte Pal ill
kernol liefert. 

Infolge der uberaus rohen Weise, in der das Palmol von den Ein
geborenen gewonnen wird, gehen ungeheure Mengen verloren. Man 

I) DRP. 287660. 
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lii.l3t die Palmfriichte liegen, bis sie beinahe in Faulnis iibergehen, schalt 
die Kerne durch Stampfen und Kneten heraus und behandelt das zu
riickbleibende Fruchtfleisch mit heiBem Wasser, wobeisich das 01 
oben absetzt. Auch primitive Pressen sind teilweise im Gebrauch, 
und neuerdings fehlt es nicht an Bemiihungen, die rein mannelle Arbeit 
durch Handmaschinen zu ersetzen. 

Das Palmol hat orangegelbe bis rotbraune Farbe, butter- bis talg
artige Konsistenz und in frischem Zustande einen veilchenartigen, nieht 
unangenehmen Geruch. Der Schmelzpunkt des frischen Palmols liegt 
bei ungefahr 27° C, derjedoch mit zunehmendem Alter und Zunahme 
derRanziditat bis zu 42,5° steigeR kann. Der Schmelzpunkt der aus 
Palmol abgeschiedenen Fettsauren schwankt zwischen 47 und 50° C, 
ihr Erstarrungspunkt zwischen 35,9 und 45,5° C. Die Verseifungszahl 
des Palmols betragt 19~202. Die Jodzahl nach Hiibl 51,5. 

Das Palmol besteht im wesentlichen aus Palmitin und Olein. Sehr 
charakteristisch fiir dieses Fett ist jedoch der groBe Gehalt an freien 
Fettsauren, welcher schon in frischem Palmol 12 % betragt, in ganz 
altem auf 100 % steigen kann. Das Glyzerin scheidet. mch dabei zum 
groBten Teile als solches aus und kann durch Anszieheri mit Wasser 
gewonnen werden. 

Der gelbrote Farbstoff des PalmOls wird durch die Verseifung mit· 
Alkalien nicht zersWrt, 80 daB die aus rohem Palmol gesottene Selle 
eine gelbe Farbe zeigt. Bei Anwendung der saureR Verseifung und 
Destillation wird er aber vernichtet. Auch an der Luft und am Licht 
bleicht das Palmol langsam; die schnellste ZersWrung des Farbstoffes 
findet aber in der Warme und durch Oxydationsmittel statt. Das 
Bleichen des Palmols kann daher auf sehr verschiedene Weise bewirkt 
werden; doch sind es hauptsachlich drei Wege, die zur Erreichung dieses 
Zweckes eingeschlagen werden: Die Erhitzung auf 220-2400~ die Be
handlung mit einem auBerst fein verteilten Luftstrom bei 100-150° 
und schlieBlich die chemische Bleichung mit Kaliumbichromat und 
Schwefelsaure oder Salzsaure. 

Die Oberhitzung, d. h. das rasche Erhitzen auf hohe Temperatur, 
ist das ein£achste Mittel, den Farbstoff zu zerstoren. Das, wenn notig, 
zuvor gelauterte 01 wird in einem eisernen Kessel schnell auf eine Tem
peratur von 200°C und dann vorsichtig weiter auf 215-220°, ge
gebenenfalls bis auf 240° C gebracht und diese Temperatur eine Stunde 
lang ohne Umriihren aufrecht erhalten. Nach einer halben Stunde 
zeigt das Palmol schon eine zitronengelbe Farbe und ist ganz klar. 
Nach einer bis anderthalb Stunden ist in der Regel die gelbe Farbe 
ganzlich verschwunden, das Palmol erscheint schmutziggrau; gibt man 
einige Tropfen auf einen Teller, so bemerkt man, daB feine Kohlen
teilchen darin schwimmen. Jetzt wird das Feuer abgestellt und das 
Palmol ruhig im Kessel belassen; 

. War das 01 vor dem Erhitzen gelautert, so zeigt es sich nachdem 
Erkalten weiBlich mit einem Stich ins Braune; war es nicht zuvor ge
lautert, so erscheint es schmutziggrau von vielen darin fein zerteilten 
Kohlenteilchen, deren Entfernung jedoch unnotig ist, wann das 01 :iu 

7* 
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Seifen verarbeitet wird, die ausgesalzen werden. Das Bleichverfahren 
beruht darauf, daB der Farbstoff des Palmols durch die Ritze zerstort 
Wird, hat jedoch den Dbelstand, daB die KesselbOden sehr leiden. Der 
Gewichtsverlust bet.ragt, wenn sorgfaltig gearbeiret wird, bei gutem, 
reinem Palmol I~P/2 %. 

Zur Luftbleichung des Palmols bedient man sich vorreilhafterweise 
des: Kortingschen Dampfstrahl-Luftsaugeapparates (Palmol
bleichapparat), von welchem Fig. 4 eine Abbildung zeigt. C ist der 
Luftsaugeapparat, bei a erfolgt der Dampfeintritt, b ist eine Spindel 
zumRegulieren des Dampfes, g der Absaugestutzen, K eine Dampf
heizschlange, H d(>r AblaBhahn fUr das 01 und E das Luftzufiihrungs-

n ---

H 

Fig. 4. Palmolbleicbapparat. 

rohr. Um mit dem Apparat zu arbei
ten, wird zunachst der Olinhalt des 
Kessels mittels der Dampfheizschlange 
auf etwa 100° C erwarmt, dann wird 
der Luftsauger in Betrieb gesetzt, wel
cher oberhalb des Oles eine dem 01-
bestande entsprechende Luftleere er
zeugt und die durch das Luftrohr 
eintrerende Luft, sowie die aus dem 
Ole sich bildenden Dampfe unter dieser 
Luftleere absaugt. Diedurch das Luft
rohr eingefiihrre atmospharische Luft 
tritt aus einer groBen Anzahl kleiner 
Locher nahe dem Boden des Kessels 
aus und mischt sieh mit dem 01 aufs 
innigste, wahrend sie nach oben steigt. 
Auf diese Weise kann man in etwa 
2 Stunden 20-25 Ztr. Palmol sehr 
schOn hell bleichen. Ob die Bleiche 
beendigt ist; -erkennt man an Proben, 
welche man durch den Hahn H ent

nimmt und auf einer Porzellanschaleerkalten laBt. Der Bleicherfolg 
bei dieseru Verfahren ist, Bofern das 01 durch den Sauerstoff der Luft 
allein bleichbar ist, ein vorziiglicher. Durchaus notwendig ist dabei 
aber, daB das zur Verarbeitung kommende 01 schmutz" und wasserfrei 
ist. Es ist daher notig, das Rohol tags zuvor zu schmelzen und iiber 
Nacht absetzen zu lassen. Der Betrieb dieser Anlage ist ein auBerordent
lich einfacher und ein gegeniiber den bisherigen Verfahrenangenehmer, 
da die Oldampfe durch den Luftsauger sofort abgefiihrt werden. 

Die chemisehe Bleiche wird mit oxydierenden Substanzen am 
besten mit Kaliumbichromat und Salzsaure in der folgenden Weise 
ausgefiihrt: Das PalmO! wird zunachst gelaurert, indem man es auf 
Wasser schmilzt. Nach dem Absetzen der Unreinigkeitenschopft man 
das klare 01 vorsichtig ab und laBt es auf 50° C erkalten. Bei tiich~ 
tig!)ill, anhaltendem Durchkriicken gibt man alsdann auf 1000 kg 01 
50 kg Salzsaure und 12 kg Kaliumbichromat hinzu, das man zuvor in 
24 kg kochendem Wasser gelOst hat. Nachdemdas 0110-15 Minuten 
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durchgearbeitet ist, zeigt es eine dunkle, schmutziggraue Farbe. Bis
weilen gibt man jetzt noch einige Kilo Schwefelsaure hinzu und setzt 
das Kriicken fort, bis das 01 ganz klar geworden und einen blaulichen 
Schein zeigt. Alsdann gieBt man 60-80 kg heiBes Wasserdartiber, 
deckt zu und laBt gut absetzen. In vielen Falien kommt man jedoch 
schon mit wesentlich geringeren Mengen des Bleichmittels aus. Vorteil
hafterweise bringt man daher zunachst in 1000 kg geschmolzenes Palmol 
nur 5 kg chromsaures Kali und gibt dann unter starkem Riihren 10 kg 
Salzsaure und schlieBlich 1/2 kg Schwefelsaure hinzu. Nach halb
st~ndigem Durchkriicken mrd eine Probe gezogen. Zeigt sich das 01 
noch gelb,· SQ wird chromsaures Kali, Salzsaure und Schwefelsaure 
weiter nachgegeben und damit fortgefahren, bis der erwiinschte Erfolg 
erreicht ist. Alsdann wird das 01 langere Zeit mit Wasser gekocht, 
um alie Bestandteile des Bleichmittels zu beseitigen und schlieBlich 
nach langerem Stehen das klare, oben aufschwimmende Fett abgehoben. 

Das durchchromsaures Kali gebleichte PalmOl hat nicht ·selten 
einen Stich ins Grtine, weil es etwas Chromoxyd enthalt. Dies kann 
ihm durch langeres Kochen mit verdiinnter Salzsaure entzogen und so 
ein tadellos weiBes Produkt hergestellt werden. Nachdem Kochen 
mit der Salzsaure muB das 01 jedoch noch einmal auf reinem Wasser 
umgeschmolzen werden. 

Die Bleiche mit chromsaurem Kali ist die teuerste von den drei 
Bleichmethoden, dafiir aber auch die sicherste. Trotzdem wird haufig 
geklagt, daB bei ihrer Anwendung das 01 nicht hell genug wird. Es ist 
dies aber meist nicht Schuld des Verfahrens, sondern hat gewohnlich 
seinen Grund darin, daB das OI in zu heiBem Zustande der Bleiche 
unterworfen wurde. 

Bei del' chemischen Bleiche geht der angenehme, veilchenartige 
Geruch des Palmols fast ganz verloren. 

Das Palmol ist in sehr verschiedener Qualitat im Handel. Das am 
meisten geschatzte ist das Lagosol. Es zeigt eine tieforange, aber 
klare Farbe, ist ziemlich rein und hinterlaBt wenig Satz und Unreinig
keiten. Ein weiterer V orzug dieses Oles liegt darin, daB es werug3r 
ranzig ist und sich besser als die anderen Qualitaten bleichen laBt. Mit 
Hitze oder mit Luft und Licht gebleicht zeigt es eine besonders helle 
Farbe, mit Kaliumbichromat behandelt erfordert es bei gleichem Effekt 
eine nur geringe Menge des Bleichmittels. 

Dem Lagosol ziemlich nahekommend und oft von diesem kaum 
zu unterscheiden ist das Old Calabar-Ol. Es bleicht sich ebenfalls 
gut, besitzt aber in der Regel einen mehr oder weniger groBen Gehalt 
an Wasser und Schmutz. Unreiner und sehr ungleichmaBig in ihrem 
Verhalten beim Bleichen sind jedoch die Kongoole. Diese werden 
daher meist nur zu dunkleren Kernseifen und Harzkernseifen verwandt, 
bei denen es weniger auf die helle Farbe als auf einen angenehmen 
Geruch ankommt. In der Regel sind sie rotbraun gefarbt und hoch
gradig ranzig. 

Von so verschiedener Beschaffenheit auch das rohe Palmol den 
Seifenfabriken zugefiihrt wird, in einem Punkte stimmen aUe· Sorten 
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iiberein: sie geben samtlieh eine feste und angenehm riechende Seife, 
deren milder, veilchenartiger Geruch auch in Verbindung mit anderen 
Olen und Fetten, ja sogar bei Gegenwart von Harz ziemlich wahr
nehmbar bleibt. 

Das Palmol ist roh und gebleicht sehr leicht verseifbar. Es gibt 
schon mit schwacher Lauge von 8 0 Be einen dicken, zahen Seifenleim. 
In der Regel wird es mit einer Lauge von 12-150 Be verseift und gibt 
damit, richtig ausgesalzen, einen ziemlieh schaumfreien,. flotten Kern, 
der, wenn der Leim vollstandig klar und gut abgerichtet war, bereits 
ganz gesattigt ist. 

Die Natronseife des ungebleichten Oles ist mehr oder weniger orange 
gefarbt, die des gebleichten Oles creme- oder hellgelb. Sie ist fest und 
·auf Unterlauge gesotten hart und sprOde. Auf Leimniederschlag ist 
sie homogen u'nd von feiner, kompakter Struktur. In Wasser ist sie 
wenig lOslich, gibt aber einen feinen, bestandigen Schaum. Bei Siede
temperatur ist die Grenzlauge gleieh einer 7,5 0 Be starken Atznatron
lauge und einer 50 Be starken KochsalzlOsung. Die Ausbeute betragt auf 
Leimniederschlag 160 %, auf Unterlauge 155 %, im ersten Fall enthalt 
die Seife also 60-60,5 % Fettsauren entsprechend 65 % Reinseife, im 
zweiten Fall 60,5-61 % Fettsaure entsprechend 65-66 % Reinseife. 

Unvermischtwird das Palmol in der Regel nur zur Herstellung 
bestimmter Textilseifen verwandt. Zur Herstellung von Feinseifen, 
glattweillen Kernseifen, Eschweger Seifen usw. wird es gewohnlich 
gemeinsam mit talgartigen Fetten und pflanzlichen Leimfetten ver
sotten. Auch bei der Fabrikation gelb oder rotlieh gefarbter Harz
seifen wird es mitverwandt, da es diesen eine gro13ere Festigkeit ver
leiht, wahrend seine eigene Seife dureh den Harzgehalt ein besseres 
Schaumvermogen erhalt. 

Zur Fabrikation glatter Schmierseifen la13t sich das Palmol natiir
licherweise nicht verwenden, da seine Kaliseife halbfest und durch
scheinend kristallinisch ist. Zur Herstellung von Naturkornseifen oder 
Silberseifen kann es aber mit herangezogen werden und dient insonder
h~it bei ersteren in ungebleichtem Zustande als farbender Zusatz zur 
Erzielung einer feurigeren Grunl1farbe. Seine Hauptverwendung liegt 
aber auch hier auf dem Gebiete der Textilseifen, fiir deren Verwendung 
Konsistenz und Aussehen weniger von Bedeutung sind. 

KokosiiI. Das Kokosol ist das aus dem zuerst milchigen, spater 
mandelkernartigen Inhalt der Kokosniisse durch Auskoehen oder Aus
pressen' gewonnene Fett. Die Kokosniisse sind die Friichte der Kokos
palme (Cocos nucifera), die fast in allen Tropenlandern vorkommt. 
Diese Palme wird bis 30 m hoch und bliiht fast das ganze J ahr, so daB 
zu allen Jahreszeiten Bliiten, unreife und reife Friiehte rund herum 
unter der Krone hangen. Von der Bliitezeit bis zum Abfallen der Frueht 
vergeht ein Jahr. Die Kokospalme tragt yom aehten bis zum hundert
sten Jahre Friichte, am reichllehsten zwischen dem zwanzigsten und 
drei13igsten, und zwar jahrlich 200-300 Stiick. Diese Friichte, Stein
friiehte, sind fast so groB wie ,ein Menschenkopf, eiformig, etwas drei
kantig, glatt, rotlich, griinlich oder bleigrau; unter dem dicken, schwam-
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migen, faserigen Gewebe liegt die Steinschale, welche am Grunde drei 
Vertiefungen hat und schwarzlich·braun, rauh, holzig und steiilhart 
ist. In ihr befindet sich vor der Reife der KokosnuB eine wasserhelle, 
siiBliche Fliissigkeit, die sogenannte Kokosmilch; bei der Reife vere 

schwindet diese jedoch allmahlich, indem sie einen weichen, eBbaren: 
Kern bildet, der spater sehr hart, fast hornartig wird. Diese Samen· 
kerne, Koprah genannt, sind langlich rund, haben einen DuI'climesser 
von 10-12 cm und enthalten getrocknet 60-70 % Fett. 

Um das 01 zu gewinnen, wird der Samenkern aus der Schale heraus; 
genommen, einigeZeit in Wasser gekocht, dann zerkleinert und gepreBt. 
Die durch das Pressen erhaltene, milchige Masse wird in groBen Kesseln: 
erwarmt und das obenauf schwimmende Fett abgeschopft. Die besten 
Einrichtungen zurDarstellung des Kokosols befinden sich auf Ceylon 
und auf Malabar (Cochin). Dort ist die Hauptkultur der Kokospalme, 
und von dort kommt das meiste 01 nach Europa. Seit einigen Jahr~ 
zehnten wird die Koprah auch nach Europa gebracht und durch Aus· 
pressen oder Ext"raktion auf 01 verarbeitet. Man unterscheidet dabei 
die einzelnen Handelsqualitaten der Koprah als "sundried" (an der 
Sonne getrocknet) und "kilndried" (auf der Darre getrocknet). . 

Das Kokosol hat frisch eine schone weiBe Farbe, einen milden Ge· 
schmack und Cinen eigentiimlichen, nicht unangenehmen Geruch; es 
wird aber leicht ranzig und nimmt dann eineri weniger angenehmen, 
stechenden Geruch und kratzenden Geschmack an. Der Schmelzpunkt 
des ganz frischen Oles solI bei 20° C liegen; das gewohnliche Ceylon. und 
Cochinol des Handels zeigt jedoch einen Schmelzpunkt von ungefahr 
24 ° C. Das spezifische Gewicht des Oles betragt bei 40° C 0,9115, die 
Verseifungszahl ist 246-260, die Jodzahl 8-9,5; Der Erstarrungs. 
punkt der Fettsauren liegt bei 22,5-25,2° C. 

Das Kokosol enthalt hauptsachlich die Glyzeride der Laurin· und 
Myristinsaure, daneben kleine Mengen von Palmitin, Stearin, OleIn und 
Glyzeriden fliichtiger Fettsauren (Capron., Capryl. und Caprinsaure). 

Wie aus den obigen Angaben hervorgeht, besitzt das 01 unter allen 
bis jetzt untersuchten Fetten die hochste Verseifungszahl, ein Umstand, 
durch welchen es von allen anderen Fetten, mit Ausnahme des ihm 
diesbeziiglich nahestehenden Palmkernols, leichtunterschieden werden 
kann. Der Grund hierfiir ist in seinem Gehalt an den genannten nie· 
deren Fettsaureglyzeriden zu suchen. 

Infolge seines hohen Gehaltes an Trilaurin zeigt das Kokosol bei 
der Verseifung ein von den meisten iibrigen Fetten abweichendes Ver
halten: es verseift sich sehr leicht und sehr schnell selbst in der Kalte 
und mit konzentrierten Laugen von 30-36° Be. (Verseifung auf 
kaltem Wege.) .Die Natronseife ist weiB oder schmutziggrau, undurch
sichtig, sehr hart und von eigentiimlich scharfem Geruch. Die durch 
Aussalzen gewonnenen Kernseifen sind sprode und haben einen sehr 
geringen Wassergehalt. Auf Leimniederschlag bilden sie in der Ritze 
einen dicken, undurchsichtigen Kern, der bereits bei etwa 70 0 erstarrt. 
Derselbe enthalt 59,5 % Fettsauren, entsprechend 65,75% Reinseife 
(Merklen). Die Grenzlaugenkonzentration liegt bei Siedetemperatur 
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fur Natronlauge oberhalb 23° Be, ftir Kochsalzlosung oherhalb 19° Be. 
Die mit diesen Losungen erhaltenen Unterlaugen sind jedoch immer 
noch seifenhaltig, sodaB es in der Praxis beinahe unmoglich ist, eine 
quantitative Aussalzung der Kokosseife herbeizuftihren. Die "kalt
gertihrten" SeHen haben die Eigenschaft, eine groBe Menge Wasser. 
oder Salzlauge aufzunehmen, ohne an Festigkeit und Aussehen zu ver
lieren (hochgeftillte SeHen). Sie sind ferner leicht lOslich in Wasser 
und schaumen dabei stark; doch ist der Schaum bei weitem nicht so 
nachhaltig wie der von Talgseifen. Seifen aus reinem 'Kokosol haben 
ferner, auch wenn kein 'OberschuB an Alkali vorhanden ist, die unan
genehme Eigenschaft, daB sie bei empfindlicher Haut brennen und 
Rote erzeugen, auch neigen sie leichter zum Ranzigwerden und werden 
dann ubelrlechend und unansehnlich. 

1m Handel unterscheidet man je nach dem Ort und der Art der 
Herstellung hauptsachlich drei Sorten Kokosol: Cochinol, Ceylonol 
und gewohnliches K 0 P r a h 0 1. Von diesen ist das Cochinol das beste 
und reinste in der Farbe. Zum Verseifen auf kaltem Wege ist es am 
geeignetsten, sofern es nicht zu alt ist. Bei altem 01, welches schon 
einen ziemlichen Grad von Ranziditat hat, tritt beim Zusammenrtihren 
mit starker Lauge ein zu schnelles Dickwerden der Masse und Korner
bildung in der fertigen SeHe ein. Das Ceylonol ist gewohnlich ziemlich 
ranzig, auch haben seine Seifen den Fehler, daB sie nicht rein weiB, 
sondern leicht grau gefarbt sind. Das Koprahol ist jedoch meist we
niger ranzig und deshalb auf kaltem Wege gut verseifbar; es liefert aber 
ebenfalls nicht rein weiBe SeHen und ist deshalb ohne weitere.s nicht 
zur Fabrikation von Feinseifen geeignet. Der eben erwahnte 'Obel
stand laBt sich aber durch folgende Lauterung beseitigen: 750 kg Koprah-
01 werden mit 15 kg Sodalauge von 6° Be und 10 kg Wasser eine halbe 
Stunde gekocht und fleiBig abgeschaumt. Hierauf setzt man 1,5 kg 
Salz hinzu, schaumt von neuem ab und laBt eine weitere halbe Stunde 
kochen. Alsdann wird das 01, gegebenenfalls nach nochmaliger Wieder
holung des Prozesses, tiber Nacht stehen gelassen und ist dann in der 
Regel verwendungsfahig. 

Von der Herstellung kalt gertihrter Feinsei£en abgesehen, ftir die 
man ein rein weiBes, moglichst neutrales 01 mit hochstens 2-3 % 
freien Fettsauren benotigt, verwendet man das Kokosol ftir die Fa
brikation glattweiBer Kernseifen auf Leimniederschlag, ferner ftir die 
Herstellung von Eschweger Seifen und von Leimseifen.Bei der Her
stellung von KernseHen aufUnterlauge sieht man meistjedoch von seiner 
Mitverwendung ab, da es auf Grund seiner schweren Aussalzbarkeit 
auch bei Anwendung hoher Salzkonzentrationen stets eine unbefriedi
gende Ausbeute gibt. In der Regel wird es zu glattweiBen Kernseifen 
gemeinsam mit fltissigen pflanzlichen Olen versotten, da es hier bei ent
sprechenden Ansatzverhaltnissen eine mehr oder weniger weitgehende 
Fiillung des Fertigfabrikates gestattet; bei der Fabrikation von Esch
weger Seife bildet es meist die Hillte des Ansatzes, wahrend die zweite 
Hillte aus pflanzlichen Olen, talgartigen Fetten oder gebleichtem Palm61 
besteht. In der Schmierseifenfabrikation wird Kokosol nicht verwendet. 
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Da das Kokosol in immer steigendem MaBe auoh von der Speise
fettindustrie verarbeitet wird, ist seine Beschaffung fUr die Zweckeder 
Seifenindustrie immer schwieriger geworden. Diese ist heute zu einem 
groBen Teil auf die Raffinationsriickstande angewiesen, welche ent
weder in Form von Natronseifen oder als Fettsauren und "abfallendes 
Kokosol" bei der Kunstbutterfabrikation als Nebenprodukte auftreten. 
Diese verhalten sich bei der Verseifungungefahr wie das Koprahol, 
sind meist aber stark gefarbt und sollten in der Regel nur nach Analyse 
und mit garantiertem Gehalt an verseifbarer Fettsaure gekauft werden. 

PaImkerniU, Das Palmkernol, gewohnlich kurz als Kernol be
zeichnet, wird, wie schon erwahnt, meist nicht in den Produktions
landern, sondern erst in Europa in der vorbeschriebenen Weise teils 
durch Auspressen,. teils durch Extraktion mit Benzin oder anderen 
Losungsmitteln gewonnen. 

Der Olgehalt der Palmfruchtkerne ist sehr verschieden. Meist 
schwankt er zwischen 45 und 50 %; doch Bollen auch Kerne vorkommen, 
die 60 % und dariiber enthalten. 

Das Palmkernol ist bei gewohnlicher Temperatur fest, weiB bis 
leicht hellgelb gefarbt und besitzt einen angenehmen NuBgeschmack 
und aromatischen Geruch. Es besteht ebenso wie das Kokosol haupt
saohlich aus den Glyzeriden der Laurinsaure, enthaIt daneben in ge
ringerer Menge die Glyzeride der Myristin-, Stearin-, Palmitin- und 01-
saureund schlieBlich ganz geringe Mengen von Tricaprin, Tricaprylin 
und Tricaproin. 

Palmkernol sohmilzt bei 25-26 0 0, bei altem, ranzigen 01 liegt 
der.Sohmelzpunld meist jedooh etwas bOher. Die Verseifungszahl·be. 
tragt 242-250, ist also relativ hooh. Die Jodzahl wurde zu13,0-14,0 
ermittelt, der Erstarrungspunkt der Fettsauren liegt bei 20;5-25,5 0 0. 

Das Palmkernol verhalt sich bei der Verseifung ahnlich dem Kokosol, 
was unzweifelhaft seinen Grund in dem hohen Gehalt an Trilaurinhat, 
der beide Fette charakterisiert; doch ist das Verhalten beider nicht voll
kommen gleich, da das Palmkernol meist einen hohen Prozentsatzan 
freien Fettsauren besitzt (5-15 %). Es verlangt ebenfalls·starke, 
atzende Laugen und verseift sich am leichtesten mit einer Anfangs. 
lauge von 26-30 0 Be. Auch in ihrem Verhaltenzu Salz sind sieh die 
Seifen aus Palmkern- und Kokosol nJll' ahnlich, nioht gleich, indem -die 
Seifen aus Palmkernol nicht ganz so schwer aussalzbar siiid wiedie 
Seifen aus Kokosol. Wahrend ferner bei letzteremeine Vermehrung 
bis 1200 % Ausbeute durch Salzwasser moglich ist, ohne daB die Festig
keit der Seife leidet, laBt sich die Ausbeute bei den Palmkernolseifen 
in der gleichen Weise auf hOchstens 600-700 % steigern. 

Die Natronseife ist sehr fest und scharf riechend. Auf Unterlauge 
gesoti;en ist sie weiBlich und sehr hart, auf Leimniederschlag nach dem 
Erstarren bei 65-70° cremegelb und undurchsichtig. 1hr Fettsaure 
gehalt betragt dann 59,5-60 %, entsprechend 66 % Reinseife, so· ,daB. 
sich die Ausbeute also auf etwa 160 % errechnet. Wie die Kokosseife 
ist sie in Wasser leicht Wslich und gibt einen reicp1ichen, bestiindigen 
Schaum. Die Grenzlauge ist bei Siedetemperatur gleich einer Natron· 
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lauge von 19° Be oder einer KochsalzlOsung von 16,5° Be (Bontoux). 
Die Kaliseife ist gelb gefarbt, undurchsichtig und halbfest. Palmkernol 
dient im ailgemeinen zur Herstellung von Riegelseifen, indem man es 
zu 1/3-1/2 des Ansatzes mit pflanzlichen Olen gemischt verwendet. 
Auch zur Herstellung von Eschweger Seifen wird es gemeinsam mit 
pflanzlichen Olen und schmalzartigen Fetten verarbeitet und kann, wie 
schon erwahnt, schlieBlich auch fur die Fabrikation hochgefullter, ge
gebenenfalls kaltgeriihrter Leimseifen benutzt werden. In der Schmier
seifenfabrikation laBt es sich ohne weitere Zusatze nicht verwenden, 
gibt aber im Gemisch mit flussigen Olen (Maisol, Kottonol usw.) auBer
ordentlich schOne Silberseifen. Die Raffinationsruckstande der Kunst
butterfabrikation, die ebenfails groBe Mengen von Palmkernol auf
nimmt, sind im groBen und ganzen den analogen Kokosolruckstanden 
ahnlich und verhalten sich ungefahr ebenso wie das rohe Palmkernol 
selbst. Sie enthalten jedoch meist die gesamten Farbstoffe des Roh
oles gelOst, sind· also ohne weiteres fur weiBe Seifen nicht verwendbar. 
Auch sind die Seifen in der Regel weniger fest und lassen sich dem
zufolge auch weniger hoch fiiilen als die Seifen aus Palmkernol selbst, 
anscheinend weil diese Ruckstande bei ihrer Herstellung eine An
reicherung an OleIn erfahren. 

Sheabntter. Die Sheabutter, auch Karitebntter genannt, wird 
aus dem Samen einer Bassiaart in Indien und an der Westkuste Afrikas 
gewonnen. Es sind mehrere Spezies der Gattung Bassia, welche Fett 
liefern, und angeblich sind die Galam-, Mawah-, Ohoorie- und Pha
lawarabutter, das Illipe-, Dj ave- und N oungonol samtlichBassia
fettI). Die Frucht, von der die Sheabutter stammt, hat die GroBe eines 
Taubeneies. Unter einer dunnen Schale findet sich ein Fleisch von 
ausgezeichnetem Geschmack, das wieder einen Kern bedeckt, aus dem 
die Butter gewonnen wird. 

Dieselbe besitzt bei gewohnlicher Temperatur Butterkonsistenz, 
ist grauweiB oder griinlichweiB, von einer zahen, klebrigen Beschaffen
heit, und zeigt einen eigentumlichen, aromatischen Geruch. Sie halt 
sich sehr lange, ohne ranzig zu werden, und wird deshalb von den Ein
geborenen als Speisefett sehr geschatzt. 

Die Shea butter enthalt 35 % Stearin und gegen 60 % OleIn, da
neben meist groBere Mengen unverseifbarer Bestandteile, deren Betrag 
zwischen 3,5 und 8 % liegt. Das spezifische Gewicht betragt 0,9175 
bei 15 ° 0, der Erstarrungspunkt der Fettsauren liegt bei 52 ° O. 

Fur sich allein versotten, verbindet sich die Sheabutter am besten 
mit einer 10-12gradigen Lauge und gibt damit, wenn leicht abgerich
tet, einen ziemlich klaren Leim. Der Verband ist aber nur ein sehr 
loser, weil schon eine verhaltnismaBig geringe Mehrzugabe von Lauge 
genugt, urn ihn sofort auseinander zu reiBen. Die Grenzlauge ist bei 
Siedetemperatur gleich einer Natronlauge von 6° Be und einer Koch
salzlosung von 4,5 ° Be. Die Seife selbst ist sehr hart, wenig wasser
loslich und schlecht schaumend. Auch wird sie leicht ranzig und miB-

1) Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreiohes, Leipzig 1873. S.211. 
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farbig. Die Ausbeute betragt nur 136 %. Am besten versiedet man 
die Sheabutter zusammen mit Pahp.kernol, Kokosol, fliissigen Pflanzen
olen und Harz, wobei man sie bis zu einem Drittel des gesamten Fett
ansatzes verwenden kann. 

lllipebutter. Die Illipebutter, auch Mawahbutter genannt, 
ist das Fett aus den Samen von Bassia longifolia, einer Sapotacee, weiche 
vornehmlich in Indien und auf den Malayischen Inseln gedeiht. Der 
Samen enth1i.lt 50-55 % Fett. Die TIlipebutter des Handeis ist meist 
jedoch nicht rein, sondern mit den Fetten anderer Bassiaarten, insonder
heit der sogenannten Mowrahbutter vermischt. Die Illipebutter ist 
gelb, geschmolzen gelb bis orange und wird an der Luft leicht gebleicht. 
Sie hat einen bitteren, aromatischen Geschmack und einen charakte
ristischen Geruch, der an Kakaobohnen erinnerl. 

In der Regel enthalt sie 20-30 % freie Fettsauren. Die Verseifung 
der Illipebutter geschieht am be'sten mit schwachen Laugen von 10 bis 
12° Be. Die Natronseife ist fest und besitzt angenehmen Geruch und 
gelbe Farbe. Die Grenzlauge ist eine Natronlauge von 7° Be und eine 
Kochsalzlosung von 5 ° Be. . 

Kakaobutter. Die Kakaobutter wird durch warmes Auspressen 
der Kakaobohnen aus den Friichten des Kakaobaumes (Theobroma 
Cacao L.) in den Schokoladenfabriken als Nebenprodukt gewonnen. 
Der Fettgehalt der Bohnen betragt 35-50 %. Die Kakaobutter ist in 
frischem und reinem Zustande gelblich, wird aber mit zunehmendem 
Alter fast weiB. Sie riecht wie gerostete Kakaobohne und halt sich, 
sorgfiiltig aufbewahrt, ohne ranzig zu werden. Ihr Schmelzpunkt liegt 
nur wenig unter Korpertemperatur, weshalb sie vielfach zu kosmetischen 
Praparaten und auch in der Pharmazie Verwendung findet. Das spezi
fische Gewicht des frischen Fettes ist bei 15° C 0,950-0,960, das des 
alten 0,947-0,950. Die VerseifungszahI192-200, die Jodzahl34-37 . 

• Der Erstarrungspunkt der abgeschiedenenFettsauren liegt bei42-49°C. 
Die· Giite der Kakaobutter ergibt sich zum Teil aus Geschmack, 

Geruch und Konsistenz. Infolge ihres hohen Preises wird sie haufig 
mit Palmkern- und Kokosstearin, sowie mit Dikafett und Rindertalg 
verfalscht. 

Die Verseifung geschieht ebenfalls mit schwachen Laugen von 
10-12° Be, die Natronseife ist fest, gelblich gefarbt und besitzt einen 
angenehm aromatischen Geruch. 

Dikafett. Das Dikafett wirdaus den Mandeln von Mangifera 
gabonensis, eines an der afrikanischen Westkiiste heimischen Baumes 
gewonnen. Es ist frisch rein weiB, von mildem, kakaoahnlichem Geruch 
und Geschmack, wird aber nach langerem Liegen gelb und ranzig. Wie 
das Palmkern- und Kokosol enthalt es die Glyzeride der Laurin- und 
Myristinsaure und wahrscheinlich auch der 6lsaure und ist sehr leicht 
verseifbar. Die Verseifungszahl betragt 244,5, die Jodzahl 30,9-31,3. 
Die Seifen sind in bezug auf ihre Eigenschaften mit den Seifen des Palm
kern-. und KokosOls vergleichbar. 

HuskatnuBbutter. Die MuskatnuBbutter, auchMuskatnu601 
genannt, wird in Ostindien aus Muskatniissen, den Samenkernen von 
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Myristicon officinalis gewonnen, welche 38-40 % Fett enthalten. Sie 
hat Talgkonsistenz, ist von weiBlic~er Farbe und besitzt Geruch und 
Geschmack del' Nusse. Die Verseifungszahl betragt 172,2-178,6, die 
Jodzahl 40,1-52,0. Die MuskatnuBbutter enthalt 44-45 % Tri
myristin und daneben interessanterweise 4-10 % eines unverseifbaren 
atherischen Oles, del' Rest besteht aus flussigem Neutralfett und freien 
Fettsauren. Die Verseifung del' MuskatnuBbutter geht leicht von 
statten, die Natronseife ist gelb gefarbt, besitzt den Geruch des Aus
gangsstoffes und erinnert im u brigen e benfalls an den Charakter einer 
Palmkern- odeI' Kokosolseife. 

Weiterhin sind als feste Pflanzenfette zu erwahnen del' Pineytalg, 
del' chinesische Talg, das Lorbeerfett u. a., welche abel' ebenso 
wie die vier letztbesprochenen Fette fUr die Seifenindustrie so gut wie 
keine Bedeutung besitzen. 

P:Oanzliche Ole. 

Leinol. Das Leineil wird aus dem Samen von Linum usitatis
simum L., dem Lein oder Flachs, gewonnen. Del' Flachs wird in Nord
europa vorwiegend als Gespinstpflanze gebaut; RuBland, Argentinien, 
Indien und die Vereinigten Staaten von Nordamerika kultivieren dieses 
Gewachs jedoch hauptsachlich seiner olreichen Samen wegen. Die 
kauflichen Leinsamen unterscheidet man je nach ihrem Verwendungs
zweck als Leinsaat, wenn sie als Saatgut fur den Flachsbau bestimmt 
sind, und als Schlagsaat, wenn sie ausschlieBHch del' Olgewinnung dienen 
sollen. V orwiegend erscheinen im Handel als Schlagsaat unausgereifte 
Leinsamen, die man gewissermaBen als Nebenprodukt del' Flachs
gewinnung erhalt.. Die Flachspflanzen Hefern namlich nul' dann eine 
brauchbare Faser, wenn ihre Einerntung VOl' der Samenreife erfolgte. 
Die sich hierbei ergebenden Samen sind daher nul' zur Olgewinnung, 
nicht abel' mehr fUr die Aussaat tauglich. Fur technische Zwecke. 
kommt im allgemeinen lediglich die Schlagsaat in Betracht, da frische 
Leinsaat nul' in jenen Gegenden auf 01 verarbeitet wird, wo LeinOl 
auch als Speiseol Verwendung findet. 

1m Handel kennt man zwei Arten russischer Saat, die je nach ihrem 
Ursprung Baltische und Asowsche oder "Schwarze Meer" -Saat genannt 
werden. Die daraus gewonnenen Ole werden entsprechend als baltisches 
oder sudrussisches Leinol bezeichnet. Das aus indisch.er Saat (Bombay
saat) gepreBte 01 wird als indisches gehandelt, das aus argentinischer oder 
"La Platasaat" gepreBte entsprechend als argentinisches odeI' La Plataol. 

Die Leinsamen enthalten je nach Herkunft 32-42 % 01, die ge
wohnliche Schlagsaat des Handels jedoch durchschnittlich nur etwa 
30 %. Kalt gepreBtes Leinol ist fast farblos; warm gepreBtes ist von 
goldgelber Farbe, die aber bei langerem Lagern ins Braune ubergeht. 
Das 01 aus frischem Samen ist schleimig, unklar und triibe; gewohnlich 
wird daher zum Olschlagen 2-6 Monate alter Samen genommen. Das 
LeinOl besitzt einen eigentumlichen Geruch und wird an del' Luft unter 
Sauerstoffaufnahme bald ranzig und dickflussig; in dunner Schicht 
trocknet es zu einem neutralen, in Ather unlOslichen Korper, dem 
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Linoxyn aus. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,9315-0,9345 
beil5° C, und wird erst weitunter0° fest (nach Saussure bei-27,5°C). 
Del' Erstarrungspunkt der aus dem Leinol abgeschiedenen Fettsauren 
liegt bei 19,4-20,6°, die Verseifungszahl ist 192-195, die Jodzahl 
171 ~201. DaB Leinol enthiilt nur etwa 10 % an Glyzeriden fester Fett
sauren, Palmitin und Myristin, wahrend del' etwa 90 % betragende 
fliissige Anteil vornehmlich aus den Glyzeriden der Linolsaure, Linolen
saure und Isolinolensaure besteht. 

Die Hauptverwendung findet das Leinol infolge seiner leichten 
Oxydierbarkeit alssogenanntes trocknendes 01 in del' Firnisfabrikation. 
Ferner kommt es fiir die Herstellung von Farben, Lacken und Lino
leum, und in geringen Mengen auch als Speiseol in Betracht. In der 
Seifenindustrie wird es speziell fiir die Erzeugung transparenter Schmier
selien verwendet, die besonders dann eine schone, honiggelbe Farbe 
besitzen, wenn das Leinol zuvor durch Verriihren mit einem kleinen 
Quantum starker Kalilauge raffiniert (gebleicht) und auf diese Wei!3e 
yon seinem Gehalt an Farb· und Schleimstoffen befreit wird. 

Leino!. verseift sich leicht mit schwachen Laugen von 12-15°Be, 
und .zwar verarbeitet man moglichst kaustische Laugen, da das 01 im 
allgemeinen einen nur geringen Sauregehalt besitzt. Wenn die Vel" 
leimung erreicht ist, konnen fiir die Beendigung des Prozesses starkere 
Laugen bis zu 25 ° Be Verwendung finden. 

Die Natronseife ist gelb odeI' gelbbraun, relativ weich und in Wasser 
leicht 16slich und stark schaumend. Die Grenzlauge ist in der Siede
hitze eine Atznatronlauge von 9° Be oder eine Kochsalzlosung von 
6 ° Be. Auf Leimniederschlag gesotten enthalt sie 59---59,5 % Fett· 
sauren, oder 64 % Reinseife, was einer Ausbeute von 160 % entspricht 
(Merklen). Zur Fabrikation von Riegelseifen, Eschweger Seifen usw. 
ist das Leinol jedoch nicht verwendbar, da diese Seifen, von ihrer 
weichen Beschaffenheit ganz ·abgesehen, anscheinend auf Grund oxyda
tiver V organge beim Lagern einen unangenehmen Geruch annehmen 
und dunkle Flecken bekommen. Auch bei del' Mitverwendung von 
Leinol in nur geringer Menge des Fettansatzes (bis zu 20 %) leidet in 
del' Regel die Festigkeit der Seife, die im Laufe der Zeit ebenfallsfleckig 
und ranzig wird 1). 

Die Kaliseife, der Typus der eigentlichen Schmierseifen, 1st eine 
transparente, salbenartige Masse von feuriger, braungelber bis griingelber 
Farbe und charakteristischem Geruch. Ihre Konsistenz ist, unabhangig 
von der AuBentemperatur, eine ziemlich gleichmaBige, im: Sommer wird 
sie nicht besonders weich,· im Winter "erfriert" sie nicht. In Wasser 
ist sie, wie die Natronseife, leicht 16slich und stark schaumbildend. Durch 
Salzlosungen (Pottasche oder Kaliumchlorid), die sie in groBen Mengen 
aufzunehmen vermag, kann sie weitgehend verlangert werden, auBerdem 
verwendet man zur Fiillung aber auch fast regelmaBig Kartoffelmeh! 
oder Pflanzenschleim. Reines, gebleichtes Leinol ergibt bei Verwendung 
reiner Kalilauge eine Ausbeute von 235-240 %. Viel£ac.h wird "iin 

1) Vgl. Seifenfabrikant, 1904, S. 779. 



110 Die Fette. 

Sommer abel' ein gewisser Teil del' Kalilauge durch Natronlauge ersetzt, 
um eine groBere Festigkeit der Seife zu erreichen (Harten del' Schmier
seife); hierdurch geht jedoch die Transparenz der Kaliseife entsprechend 
zuriick, sie wird triibe und schlieBlich undurchsichtig. Auch die Aus
beute wird nicht unwesentlich geringer, da die N atronseife im homogenen 
Leimseifenzustand nur 190 % Ausbeute ergibt, ein Umstand, der nicht 
immer die geniigende Beachtung findet. 

Hanfol. Das Hanfal wird aus dem Hanf, dem Samen von Cannabis 
sativa L., geschlagen. Die Pflanze ist diozisch, so daB also nur die weib
liche Pflanze Samen tragt. Mit dem Hanf verhalt es sich ahnlich wie mit 
dem Flachs; auch er wird vorwiegend als Gespinstpflanze gebaut, und 
die Pflanzen miissen vor der vollstandigen Samenreife geerntet werden, 
wenn die Faser gut sein soll. Zur Olgewinnung dient deshalb auch hier 
hauptsachlich der nicht vollkommen ausgereifte Samen, wahrend voU
standig reifer Samen meist nur als Saatgut verwandt wird. Hanf wird 
fast in der ganzen gemaBigten Zone gebaut, der Samen enthalt 30 bis 
36 % 01. 

Das HanfO! besitzt einen ziemlich starken Geruch und mild faden 
Geschmack; frisch ist es heUgriin oder griinlichgelb, wird aber mit del' 
Zeit braungelb. Sein spezifisches Gewicht ist 0,925-0,928 bei 15 0 C, 
bei _15° C wird es dick und bei - 27 0 C fest. Del' Erstarrungspunkt 
der abgeschiedenenFettsaurenliegt nachLew kowi tsch bei 15,6-16,6°, 
die Verseifungszahl des Oles ist 190-191,1, die Jodzahl nach Hiibl 
148-157,5. Das Hanfol gehort zu den stark trocknenden Olen. Es 
enthalt neben wenig Stearin und Palmitin hauptsachlich das Glyzerid 
der Leinolsaure neben den Glyzeriden der 01-, Linolen- und Isolinolen
saure. Es verseift sich leicht mit schwachen Laugen. Die Natronseife 
ist weich und griingelb, die Kaliseife eine leuchtend griine, transparante 
Salbenmasse. Besonders in friiheren Jahren wurde das Hanfol vielfach 
in der deutschen Schmierseifensiederei, namentlich zu Winterseifen ver
wendet, welche Frost aushalten sollten. Die heutigen griinen Schmier
seifen des Handels werden meist jedoch aus anderen Olen hergestellt 
und mit Indigkarmin kiinstlich gefarbt. 

Mohnol. Das aus den Samen des Mohns (Papaver somniferum) 
geschlagene Mohnol besitzt einen schwachen Geruch und milden Ge
schmack, es ist beinahe farblos oder auch lichtgelb und klar; das Nach
schlagol ist dunkler. Das Mohnal hat ein spezifisches Gewicht von 
0,9255-0,9268 bei 15° C und wird bei _18 0 C fest. Del' Erstarrungs
punkt del' ausgeschiedenen Fettsauren liegt bei 15,4-16,2° C. Die Ver
seifungszahl ist 189,0-196,8, die Jodzahl 132,6-136,0. 

Das Mohnol .dient bei uns hauptsachlich als Speiseol; jedoch wird 
es auch seiner stark trocknenden Eigenschaften wegen in der Olmalerei 
benutzt. Fiir die Herstellung von Seifen wird es wegen seines hohen 
Preises weniger herangezogen, und nur die dicken Satzole finden unter 
Umstanden bei der Fabrikation von Schmierseifen Verwendung, die 
den Leinolschmierseifen ahnlich ausfallen. 

Sonnenblumenol. Die Sonnenblume (Helianthus annuus L.), deren 
urspriingliche Heimat Mexiko ist, wird im siidlichen RuBland, Ungarn, 
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Indien und China, ,seit Kriegsausbruch auch in Deutschland als Nutz
pflanze gebaut. Die ungarische Saat enthiUt 36-45 % 01, von denen 
28-30 % gewonnen werden. Das Sonnenblumenol ist klar, hellgelb 
und besitzt, wenn kalt geschlagen, einen angenehmen Geruch und milden 
Geschmack. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,924--0,926 und 
erstarrt bei _160 C. Der Erstarrungspunkt der ausgeschiedenen Fett
sauren liegt bei 170 C. Die Verseifungszahl ist 193-194, die Jodzahl 
122,5-133,3. Das Trocknungsvermogen ist geringer als bei den anderen 
vorbesprochenen Olen. 

Das kalt gepreBte 01 wird heute zum groBten Teile als Speiseol, das 
heiB gepreBte bei der Firnisfabrikation und namentlich in der Seifen
siederei verwendE!t. Die Natronseife ist blaBgelb, fest und homogen, in 
Wasser leicht loslich und stark schaumend, doch ist die Harte der Seife 
nicht befriedigend. Infolgedessen laBt sich das Sonnenblumenol nur im 
Gemisch mit festen, talgartigen Fetten fur die Herstellung von Riegel
seifen verwenden, deren Geschmeidigkeit es wesentlich erhoht. Die 
Grenzlauge der Seife ist bei Siedetemperatur eine Natronlauge von 7° Be 
und eine KochsalzlOsung von 50 Be. 

Die Kaliseife ist auf Grund des hohen Linolsauregehaltes, den das 
Sonnenblumenol aufweist, der Leinolschmierseife ahnlich, sie ist wie 
diese letztere gelb bis gelbbraun gefarbt und besitzt Glanz und trans
parentes Aussehen. Temperatureinflussen gegenuber ist sie ziemlich 
widerstandsfahig. Die Ausbeute betragt 235-238 %, doch bleibt zu 
b{lachten, daB sich das Sonnenblumenol nur schwer verseift, und daB 
daher fur die Herstellung der Natronseife sowohl wie die der Kaliseife 
zunachst sehr schwache Laugen in Anwendung kommen mussen. 

BallmwollsaatlJI. DasBaumwollsaatol,auchKottonoI.genannt, 
wird aus dem Samen des Baumwollstrauches (Gossypium) gewonnen, 
der in den heiBere,n Zonen, und zwar am besten in der Nahe des Meeres 
auf feuchtem, den Seewinden zuganglichen Boden gedeiht. Man kann 
ungefahr annehmen, daB sein Anbau auf der sudlichen Halbkugel bis 
zum dreiBigsten Grade sudlicher, auf der nordlichen Halbkugel bis 
zum vierzigsten, in einigen Gegenden bis zum funfundvierzigsten Grade 
nordlicher Breite reicht und mit Erfolg bis zu Hohen von 1550m fiber 
dem Meeresspiegel empor ausgefuhrt werden kann. 

Die Samenkorner sind kleine, mehr oder weniger elliptische Korner 
von ungefahr 8 mm Lange, welche, in reifem Zustande braun gefarbt, 
mit einer groBen Menge meist weiBer Haare (Baumwolle) bedeckt sind 
und je nach ihrem Herkommen 18-24 % 01 enthalten. ' 

Die Gewinnung des Oles geschieht vornehmlich in Amerika, wo die 
Saat gewohnlich in geschiUtem Zustand gepreBt wird, und in Deutsch
land, England und Frankreich, wo man die importierte agyptische, in
dische und levantinische Saat meist ungeschalt der Pressung unter~ 
wirft. 1000 kg Saat geben, je nach Beschaffenheit, 150-200 kg 01. . 

Das rohe Baumwollsaatol ist je nach Alter und Herkunft der Saat 
rotlioh bis schwarz gefarbt. In der Regel wird es mit Atzalkalien rd
finiert (gebleioht), wobei die farbenden Substanzen zugleioh mit der 
duroh die Neutralisation des Oles gebildeten Seife zu Boden gehen. Das 
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so raffinierte 01 ist neutral und von hellgeiber Farbe. Der Raffinations· 
riickstand wird unter dem Namen "soapstock" gehandelt und entweder 
zur Seifenfabrikation direkt verwendet oder nach Behandlung mit 
Mineralsauren der Destillation unterworfen, wobei man schlie3lich OleIn 
undKottonstearin erhalt. Vielfach wird das RoMl auch mit Oxydations
mitteln gebleicht. Das so gebleichte 01 ist in der Regel heller gefarbt 
und zeigt meist eine leichte Fluoreszenz. 

Das rohe Baumwollsaatol ist dickfliissig und hat ein spezifisches 
Gewicht von 0,922-0,930 bei 15 0 C. Das raffinierte 01 hat eine stroh
gelbe Farbe und bei 15 0 C ein spezifisches Gewicht von 0,9.23~,928. 
Wahrend das rohe 01 im Geschmack und Geruch dem Leineil ahnlichist, 
hat das raffinierte 01 einen rein nu3artigen Geschmack. Das Baumwoll
saatol besteht hauptsachlich aus Olein (45-50 %), dem Glyzerid der 
Linolsaure (25-30 %) und enthalt au3erdem 20-25 % an Glyzeriden 
fester Fettsauren. Die Menge der im Kottonol stets vorhandenen un
verseifbaren Bestandteile betragt nach Allen und Thomson 1,64 %. 

Die Verseifungszahl des BaumwollsaaWls ist 191-196,5, die Jod
zahllOO,9-116,9. Die abgeschiedenen Fettsauren erstarren bei 35,6 bis 
37,6 0 C. 

Das rohe Baumwollsaatol dient in Amerika zu Schmierzwecken, 
zur Firnisfabrikation als Ersatz fiir Leinol und zur Seifenfabrikation; 
das raffinierte 01 wird zur Seifenfabrikation, als Speiseol, aber auch 
zur Verfalschung anderer Ole verwandt. Es sollen Olivenole vorkominen, 
die zur Halfte aus Baumwollsaatol bestehen. 

Das rohe und ebenso das mit Oxydationsmitteln gebleichte 01 'ist 
weit leichter verseifbar als das alkalisch raffinierte, da es freie Fettsauren 
enthalt, wahrend letzteres infolge der Laugenbehandlung neutral ist. 
Das raffinierte 01 verseift sich aHein mit starkeren Laugen nur sehr 
schwer, dagegen leicht in Gemeinschaft mit leicht verseifbaren Fetten 
wie Palmkernol, Kokosol usw. Allein kann man es nur allmahlich mit 
schw~chen Laugen zur vollstandigen Verseifung bringen; eine auf diese 
Weise erhaltene Seife laJlt sich aber nur schwer aussalzen und gibt selbst 
bei gro3em Salzzusatz das iiberschiissige Wasser nicht vollstandig abo 

Die nach dem Austrocknen gelbe Seife ist daher in frischem Zustand 
relativ weich und stellt .keine wirkliche Kernseife dar. Ami alkalisch 
raffinierten Olen hergestellt bleicht sie bei Licht- und Luftzutritt nach, 
wahrend die Seifen aus oxydativ gebleichten Olen allmahlich einen 
unangenehmen Geruch annehmen und bei gleichzeitigem Nachdunkeln 
fleckig werden. . ' 

Die Natronseife ist in Wasser schwer lOslich und schlecht schaumend; 
Die Grenzlauge ist in der Siedehitze eine Natronlauge von 8 0 Be und eine 
Kochsalzlosung von 5,5 0 Be. Auf Leimniederschlag gesotten enthalt sie 
59-59,5 % Fettsaure, d. h. 64 % Reinseife, was einer Ausbeute von 
160 % entspricht (Merklen). 

Zu harten Seifen findet das Kottonol insbesondere in Verbindung 
mit Pahnkern- und Kokosol Verwendung, da es die Seifen aus letzteren 
zan und geschmeidig macht. Eine Zeitlang war es auch fiir ,glattwei3e 
Kernseifen auBerorrlentlich beliebt, aber die obenerwahnten Ubelstande 
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sind seiner Allgemeinanwendung bier sehr hinderlich. AuBerdem findet 
das BaumwollsaatOl noch bei der Herstellung glattgelber und Eschweger 
Seife Verwendung. In Frankreich und Italien wird es in Gemeinschaft 
mit ErdnuBol sogar in bedeutender Menge zu Marseiller Seifen ver
arbeitet, doch nicht zum Vorteil des Produktes. 

Die Ka1iseife ist eine triibe, undurchsichtige Schmierseife von hell
gelberFarbe, die in der Warme gut bestii.ndig ist (Sommerseife), in der 
Kii.lte aber im Gegensatz zur Leinolseife gefriert. In dar Schmierseifen
fabrikation verwendet man daher das Kottonol im Sommer bei der Her" 
stellung transparenter Leinolseifen, die durch diesen ZUS&tz auch ohne 
Natronlauge an Festigkeit gewinnen, femerfiir undurchsichtige glattgelbe 
oder giattweille Schmierseifen, Silberseifen, Sa1.mia.kschmierseifen u. dgL 

Auch zu Naturkornseife findet das Baumwollsaawl Verwendung; 
doch i$t. hierbei groBe Vorsicht erforderlich, da das Kom leicht aus-· 
wii.chst .. Vor allem ist jeder Natronzusatz zu vermeiden, wenn man den 
Charakter a1s Schmierseife nicht gefahrden will. 

Die Eigenschaftdes BaumwollsaatOls, einige Grade iiber QO Pal
mitin auszuscheiden, hat man in Amerlka benutzt, urn ein an Palmitin 
armes 01 zu gewinnen. Das abgescbiedene, schmalzartige Fett kommt 
unter der Bezeichnung "Cottonstearin" oder "vegeta. bilisehes 
Stearin" in den Handel. 

Aber ·auch dies zeigt bei dar Verseifung. die unangenehm.en Eigen
schaften des Baumwollsaatoles, da damus hergestellte-weiBe Beifen beim 
Lagem gelbe Flecken bekommen und einen unangenehDien1leruch &n

nehmen .. 
Sesam61. Die Sesamsaa.t des H&ndels beateht aus den Samen zweier 

Bignoniaceen, SaRolUm indicum L. und Sesamum orientale L., ala deren 
Heimat das siidliohe und Ostlicbe Asien gilt. Gegenrirtigwird die 
Pflam.e, und zwar in heiden Formen, wegen des hohen Olgehalts der 
Samen (42--48 %) in den meisten tropischen und wiinneren Landem ge
baut, so in Indien, Kleinasien, Griechenland, Agypten, Algier, Zanzibar, 
Natal, in den franzosischen Kolonien an der Westkiiate Afrik&s, Braailien, 
Westindien uud in neuester Zeit stark in den Siidstaaten Nord.&merik&s. 
Die Billigkeit des Rohmaterials und der Reichtwn der Samen an gutem 
01 sind die Ur8&Che, daB der Sesam heute zu den wiohtigsten Rohstoffen 
der Olgewinnung zahlt und namentlich in FrankreWh und England, 
in neuerer Zeit aher auch in Deutscbl&nd und Osterreich zur Olpressung 
genommen wird. 

Die 8esa.msaat wird meist dreimal gepreBt; die heiden erstenPres
Bungen erfolgen kalt, die dritte warm. Die kalt gepreBten Ole dieneD 
ale SpeiseOle, die warm gepreBte:n hauptsachlich zur Seifenfabrik&tion. 
Der Geschmack der Speiseole ist miide, doch nicht so angenehmwie der 
des Olivenois. 

Das SesamOl besitzt eine schOne heUgelbe Farbe und besteht baupt
sich1ich aus Olein (60 %), neben dem es die Glyzeride del" Linolaii.ure 
(25 %); der Stearin- und Palmitinsaure (12-15 %) enthalt. Die Vet .. 
seifungszahl des 01es ist 188-192, die Jodzahl 106--114,5. Der Er
starrungspunkt der abgeschiedenen Fettsauren liegt bei 22,9---23,8 0 • 

Schrauth, Handbuch der SeiCeuCabrikation. 6.Aufl 8 
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Das Sesamol gibt mit Zucker und Salzsaure eine karmoisinrote 
Farbe, die es ermoglicht, dasselbe im Gemisch mit anderen Olen sicher 
zu entdecken. Diese Probe, welche man gewohnlich als die Baudouin
sche Farbenreaktion bezeichnet, wird nach Villavecchia und 
Fabris1) in folgender Weise ansgefiihrt: Man lost 0,1 g Rohrzucker in 
10 cem Salzsaure vom spezifischen Gewicht 1,19, setzt 20 cem des zu 
untersuchenden Oles zu, schiittelt kurze Zeit und laBt die Probe stehen. 
In Gegenwart selbst der geringsten Menge Sesamol ist die abgeschiedene 
wasserige wsung karmoisinrot gefarbt. 

Die besten Sorten Sesamol dienen vielfach zum Verschneiden von 
Olivenol, wahrend es selbst haufig mit ErdnuBol verfiilscht wird. Zur 
Seifenfabrikation fmden nur die N achschlagole oder die aus schleehtem 
Samen gepreBten oder aus den PreBkuchen mit Schwefelkohlenstoff 
extrahierten Ole (Sesamsulfurol) Verwendung. Zu Riegelseifen kann 
man Ii.ur die dicken, fast weiBen, viel Ste&rinoder palmitin enthaltenden 
Satzole verwenden, welchesich beim Lagern des Ola absetzen. Die 
fliissigen Ole konnen aber ala Zusatz61e zu Paltnkernol, Kokosol, Talg 
wid Palmol bis zu 30 % genommen werden und ergebeIi dann ebenfalls 
gute Seifen, welche fest vom Schnitt sind. 

Infolge seinesSauregehaltes laBt sich das technische Sesam'ol mit 
schwachen Laugen (12-15° Be) leicht verseifen. Die NatroDseife ist 
rotlirihweiB bis braungelb, fest und homogen. Iri Wasser ist sie reIativ 
leicht loslich und von gutem Schaumvermogen. Die Grenzlauge istbei 
Siedetemperatur eine Natronlauge von 8 0 Be und eine Kochsalzl6sung 
von 5,5 ° Be. Auf Leimniederschlag gesotten enthiilt sie 58 % Fettsaure 
oder 62,5 % Reinseife, entsprechend einer Ausbeute von 164 % 
(Merklen).; Die so gewonnene Seife ist jedochweich und feucht und 
setzt unter Umstanden sogar Lauge abo In Mischung mit talgartigen 
Fetten macht das Sesamol daher die Seife weicher und geschmeidiger. 
farbt sie aber gleichzeitig rotlich. ' 

Die Kaliseife ist eine gIanzende, transparente Schmierseife von hell
brauner Farbe. Temperatureinfliissen gegeniiber ist sie ziemIich wider
standsfahig. Trotzdem wird das Sesamol nur selten zur Schmierseifen
fabrikation verwandt, da die technischenQualitaten desselben infolge 
dar Vervollkommnung, welche die Raffinationsverfahren in den letzten 
JabrZehnten erfahren baben, nur noch geringen Mengen angeboten 
werden, friiher aber die Hauptverwendung des Sesamoles auf Marseille 
beschrankt war, wo Schmierseifen nicht oder nur selten fabriziert werden. 

MaisGl. Der Mais, derSamen der Maispflanze (Zea Mays L.), enthiilt 
6-9 %01 und ist somit die olreichste Getreideart. Das meiste 01 ist in 
den Keimen enthalten, welche man bei der Starke-, Glukose- und Alko
holgewinnung aus Mais als Nebenprodukt erhiilt. Sie enthalten in 
trockenem Zustand etwa 50 % 01, das durch Pressung gewonnen wird. 
Die Hauptproduktionslii.nder sind Amerika und Argentinien. 

Das MaisOI ist ziemIich diokfliissig, von hellgelber bis goldgelber 
Farbe und ~enehmem Geruohund Geschmaok. Eshat ein spezifisches 

.' :, 'l).zeitschr. f., angew. Chemie 1892, S. 509. 
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Gewicht vonO,9215-0,9255 beil5° Cund erstarrt bei-lOobis-15° C 
zu einer ziemlich festen, weiBen Masse. Die Verseifungszahl des Oles ist 
189,7-191,9, die Jodzahllll,2-112,6, der Erstarrungspunkt der Fett
sauren liegt bei 14-16° C. Das 01 zeigt keine Sauerstoffaufnahme und 
enthiiJt 1,35-1,55 % Unverseifbares. 

Die verseifbartln Bestandteile bestehen vornehmlich ausOlein und 
Linolein neben 5-8 % an Glyzeriden fester Fettsauren. 

Maisol verseiftsich mit schwachen Laugen ziemlichleicht. Die Grenz
lauge lst in der Siedehitze eine Natronlauge von 7° Be und eine Koch
salzlosung von 5° Be. Die Natronseife ist hellgelb, fest, aber relativ 
weich, in Wasser schwer lOslich und schlecht schaumend. Ohne den 
Zusatz talgartiger Fette oder fester Pflanzenfette ist das Maisol daher 
nicht zur Fabrikation harter Seifen verwendbar. Mit den genannten 
Fetten vermischt ergibt es aber schone, hellgelbe Seifen von homogener, 
geschmeidiger Beschaffenheit und guter Konsistenz. 

Die Kaliseife ist eine feurig-durchsichtige Schmierseife von gelber 
oder rotlicher Farbe, die gegen Temperatureinfliisse wenig empfindlioh 
ist. Das Maisol bildet daher bei der Schmierseifenfabrikation einen vor
ziiglichen Ersatz fiir das Leinol. Die Ausb~ute betragt 238-240 %. 

Leindotterol. Das LeindotteroI, auch Dotteri:>I genannt, wird 
aus dem Leindotter, dem Samen von Camelina sativa L. (Myagrum 
sativum Crz.), einer Cruoifere, geschlagen. Der Samen ist klein, langlich, 
von gelber Farbe und enthalt 32-35 % 01. Das Leindotter,QUst gold
gelb, schwach trooknend und von schwaohem, aber eigen1iimliohem 
Geruch und Geschmack; es hat ein spezifisches Gewicht von 0,9252 bis 
0,9260 bei 15° C und wird bei - 18° C fest. Die Verseifungszahl'des 
Oles ist 188, die Jodzahl 135,3-142,4. Der Erstarrungspunkt der 
bei gewohnlicher Temperatur fliissigen Fettsauren liegt bei 13-14 0. 

Das Leindotterol wird in verhaltnismaBig geringer Menge produziert 
und hat daher keine groBe B.edeutung. In der Seifenfabrikation findet 
es lediglich mit Leinol vermischt zur Herstellung von Schmierseifen 
Verwendung. Do. diese auch bei groBter Kalte nicht erfrieren, nimmt 
man das 01 im Winter gern zu Naturkornseifen. 1m Sommer sind da
gegen die FaBseifen aus Leindotterol nicht zu halten, sie schmelzen schon 
unter 20° C und haben einen unangenehmen Geruoh. 

Sojabohnenol. Das Sojabohnenol wird aus dem Samen einer Legu
minose, der Soja. hispida Silb. und Zuc. gewonnen, die vornehmlich 
in China und Japan in groBem MaBstabe fiir Nahrungszwecke angebaut 
wird. Die Mandschurei produziert allein jahrlich bis zu 11/2 Millionen 
Tonnen Sojabohnen. 

Die Bohne selbst enthalt 17-22 % 01, das durch Pressung und Ex
traktion teils am Produktionsort, teils auch in Europa erst (Engla.nd) 
gewonnen wird. Es ist gelblichweiB gefarbt, besitzt angenehmen Geruch 
und Geschmaok und besteht vornehmlich aus Olein und Linolein. Da
:qeben enthiiJ.t es etwa. 12 % an Glyzeriden fester Fettsauren und etwa 
0,2 % Unverseifbares (Sojasterol). Das spezifische Gewicht b.tragt bei 
15° C 0,924-0,927, die Verseifungszahl ist 190,6-192,9, die Jodzahl 
122,2-124,0. Der Erstarrungspunkt der Fettsauren liegt bei 24,1-25,0 ° . 

8* 
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Das Sojabohnenol eignet sich in hervorragender Weise zur Seifen
fabrikation und gleicht in seinem Verhalten teils dem Maisol, teils dem 
Cottonol. Die Verseifung llUlt sich mit schwachen Laugen von 10-12 °B~ 
erreichen, muB aber sorgfiUtig durchgefiihrt werden, damit die fertige 
Seife infolge unvollkommener Verseifung nicht fleckig oder ranzig wird. 

Die Natronseife ist goldgelb, fest, aber relativ weich, in Wasser wem,g 
loslich und schlecht schaumend. Die Grenzlauge ist in der Siedehitze 
eine Natroniauge von 8,5 0 Be und eine KochsalzlOsung von 6 0 Be. Fur 
sich aHein ist das Sojabohnenol nicht auf Kernseifen zu verarbeiten, 
doch kann es zu 20-30 % mit talgartigen Fetten oder Palmkern- und 
Kokosol versotten das ErdnuB- oder Cottonol voll ersetzen. 

Die K8J.iseife ist feurig-durchsichtig, dunkelgoldgelb und Temperatur
einfiussen gegenuber genugend bestandig. Das SojaollaBt sich daher 
zur Schmierseifenfabrikation in der gleichen Weise verwenden wie das 
vorbesprochene Mais- und Cottonol. 1m Sommer versiedet man es am 
besten mit Leinol gemischt zu 50-60 % des Fettansatzes, wa.hrend man 
im Winter nicht uber 30 % herausgehen soll. Fiirdie Herstellung von 
Silberseifen ist es aber nicht in demselben MaBe geeignet als Cottonol, 
do. es weniger festeFettsauren enthalt, als dieses, und daher einen hoheren 
Natrongehalt erfordert. Auch die Farhe laBt, wenn das Ol vorder 
Verseifung nicht wiederholt gebleicht wurde, zu wiinschen ubrig, dasie 
steta einen leicht gelbgriinen Stich besitzt und nicht geniigend reinweiB 

ersch~!nt. ,...' ..... . 
RubiJI; Mit dem Namen Rubol bezelChnet man die Ole der ver. 

schiedenen Brassicaarten und unterscheidet je nach der verarbeiteten 
Saat das Kohlsaatol, Riibsenol und Rapsol. Die Eigenschaften dieser 
Ole stimmen in allen Hauptpunkten iiberein. Das spezifische Gewicht 
schwankt zwischen 0,914 und 0,917 bei 15 0 C. Der Erstarrungspunkt 
liegt zwischen - 2 0 und _100 C. Die ausgeschiedenen FettsiLuren 
ersta.rren bei ungefahr 12 0 C. Die Verseifungszahl ist 167,7-176,5, die 
J~hl 94,1-104,8. Die RiibOle bestehen hauptsachlich aus den Gly
zeriden der Olsaure, Erukasaure, Rapinsaure, Linol- und Linolensaure 
und enthalten etwa 1 % unverseifbare SubStaDZ. Der Gehalt an Eruka
saure ist die Ursache des sehr niedrigen Verseifungswertes. Die Farbe 
der Riibole ist heHer oder dunkler braungelb, das Produkt des Vor
schlagsimmer etwas heUer als das des Nachschlags. Frisch sind die Riib
ole fast geru('hlos; das abgelagerte 01 zeigL aber eiDen eigentiimlichen 
Geruch. Der Ges('hmack ist kratzend, von flii(lht.igen Beimengungen 
herrilhrend, die besonders in den Olen des Nachschlags vorhanden zu 
sein scheinen. . 

Vor Einfiihrung der Erdoldestillate war das RiibOl in Deutschland 
das hauptsachlichste Beleuchtungsmaterial; heute dient es vornehmlich 
als Schmier!>l. In der Seifenfabrikation findet es nur BelteD Anwen~ 
dung; . zuweilen werden aber die dicken Satzole auf geringwertige, 
schwarze Schmierseife verarbeitet. Das Riibol verseift sich auch mit 
schwachen Laugen schwer, und die daraus dargestellten Schmierseifen 
sind gegen Temperaturschwankungen sehr empfindlich. Mit Natron
lauge gibt das RiibOl eine schlechte, kriimelige Seife, die in Wasser 
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nur schwer loslich und Salzlosungen gegeniiber sehr empfindlich ist, 
da die Grenzlauge durch eine Natronlauge von nur 5,50 Be oder eine 
KochsalzlOsung von nur 3,5 0 Be dargestellt wird. 

Olivenol. Das Olivenol ist unter allen Olen das am langsten be
kannte. Die Kultur des Olbaumes (Olea europaea sativa L.) ist seit 
Jahrtausenden bekannt und wird vornehmlich in den Mittelmeerlandern, 
in Spanien, Portugal, Siidfrankreich, Italien, Istrien, Dalmatien, Griechen
land, an der marokkanischen Kiiste, ferner in der Krim und in Palastina 
betrieben. Seit einigen Jahrhunderten findet man Olbaump£lanzungen 
auch in Amerika, besonders in Peru und Mexiko, wo stattliche Oliven
haine selbst im sterilen Boden der Kiistengegenden anzutreffen sind. 

Die vollig reife Olive hat eine dunkelviolette bis schwarze Farbe. 
U m den tilreichen Kern lagert ein im Reifestadium schlaffes Frucht
fleisch, dessen Parenchymzellen mit einer wasserigen Fliissigkeit gefiiUt 
sind, in der Fetttropfchen und feine, oft massenweise verbundene, iiber
aus kleine Kornchen suspendiert sind. Das Fruchtfleisch wird von einer 
Fruchthaut umschlossen, die aus derbwandigen, mit einer violetten 
Farbstofflosung erfiillten Zellen besteht. Der Olgehaltder Oliven ist 
sehr verschieden, er schwankt zwischen 20 und 60 % und ist abhangig 
von der Art, der GroBe und der Reife der Friichte. 

Je nach Art der Gewinnung unterscheidet man verschiedene Handels
qualitaten des Olivenols, namlich l. das durch gelinde, kalte Pressung 
erhaltene feinste Speiseol, das den Namen "Jungfernol" finhrt, 2. das 
durch abermalige kalte Pressung der verbleibenden Kuchen erhaltene 
gewohnliche Speiseol, 3. das durch dritte Pressung der nunmehrigen 
Riickstande gewonnene Fabrikolivenol (Brennol), 4. das Nachmiihlenol, 
das aus den Riickstanden eines nach kurzer Selbstgarung der Oliven ge
wonnenen Oles erhalten wird, 5. das Hollenol oder Klargrubenol, das 
aus den Waschwassern und Riickstanden des Nachmiihlenoles erhalten 
wird und schlieBlich 6. das' durch Extraktion der PreBkuchen: mit 
Schwefelkohlenstoff gewonnene Sulfurolivenol. Die letztgenannten vier 
Qualitaten werden ausschlieBlich zu technischen Zwecken, vornehmlich 
zur Seifenfabrikation, verwendet, da sie in der Regel einen mehr oder 
weniger groBen Gehalt an freien Fettsauren aufweisen und durch Oxy
dation (Bildung von Oxyfettsauren und Laktonen) eine oft weitgehende 
Anderung ihrer Eigenschaften erfahren haben. 

In den siidlicheren Gegenden wird bei der Verarbeitung der Oliven 
auch der Kern mit zerkleinert und der ganze so erhaltene Brei der Pres
sung unterworfen; in den nordlicheren Liindern dagegen, wo der Olbaum 
zwar noch gedeiht, aber nicht mehr auf einen regelmaBigen Ertrag zu 
rechnen ist, wird nur das zerquetschte Fruchtfleisch gepreBt, wahrenddie 
Kerne an Extraktionsfabriken geliefert werden. Das daraus gewonnene 
01 kommt gewohnlich unter dem Nemen "Olivenkernol" in den 
Handel. Es ist dunkelgriin und dickfliissig, enthalt groBere Mengen 
freier Fettsaure und setzt leicht und in erheblichem MaBe festes Fett 
abo Das durch Kaltpressen aus frischen Olivenkernen erhaltene 01 hat 
eine goldgelbe Farbe und enthalt nur geringe Mengen freier Fettsauren. 
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DaB'reine Oliven51 ist von hellgelber bis griinlichgelber Farbe und 
mUdem, angenehmem Geschmack. Die kalt gepreBten Ole enthalten 
etwa 80 % 01, das im wesentlichen Triolein ist, wahrend die festen An
teile vornehmlich aus Palmitin und geringen Mengen Arachin bestehen. 
Das Unverseifbare im Olivenol ist Phytosterin. Die heiBgepreBten Ole 
sind reicher an Palmitin. Das spezifische Gewicht der kalt gepreBten 
Ole schwankt bei 15 0 C zwischen 0,915 und 0,918, wahrend das spezi" 
fische Gewicht der heiB gepreBten Ole bis auf 0,925 steigt. Le~ztere 
setzen oft schon bei 100 C kornige Ausscheidungen ab und erstarren 
bei 0 0 ; wahrend ganz feine, kalt gepreBte Ole zuweilen erst bei 20 Can
fangen mch zu triiben und bei - 6 0 C das Palmitin ausscheiden. Die 
aus demOlivenol abgeschiedenen Sauren erstarren bei 16,9-26,4 0 C. 
Die Verseifungszahl des Olivenola istI85-196, die Jodzahl '17,3-94,7. 

In der Regel dient das Fabrikolivenol zur Herstellung weiBer Oliven
olseifen, das Nachmiihlen- und Hollenol fiir marmorierte Marseiller 
Seifen und das Sulfurol zur Herstellung griiner Textilseifen. Ihrem 
verschiedenen chemischen Charakter entsprechend zeigen die genannten 
Ole aber bei und nach der Verseifung wesentliche Unterschiede in ihrem 
Verhalten. Wahrend sich neutrales Olivenol nur schwer verseift und 
einer schwachen, hochstens 100 Be starken Lauge fiir die Einleitung der 
Verseifung benotigt, vollzieht mch die Verseifung der oben genannten 
technischen Ole ihrem jeweiligen Gehalt an freien Fettsauren ent
sprechend mehr oder weniger leicht. Die Natronseifen sind fest, hart; 
in der ReSe! von angenehmem Geruch und je nach der Farbe des ver
seiften Oles weill, cremefarbig, gelbgriin oder rein griin gefarbt. Die auf 
Leimniederschlag gesottenen Produkte erstarren in der Regellangsamet 
ala die auf Unterlauge gesottenen, werden aber ebenfalls beim Lagern 
ziemlich hart. In Wasser sind sie leicht loslich und geben einen feineD. 
bestandigen Schaum. Die aus Nachmiihlensatzolen gesottenen Seifen 
zeigen, besonders wenn me auf Leimniederschlag hergestellt sind, Mar~ 
morierung und enthalten infolge ihres hohen Gehaltes an oxyfettsauren 
Salzen gewohnlich viel Wasser gebunden. Eine von Merklen aus eine¢ 
Olsatz mit 10 % Laktonen hergestellte Seife enthielt beispielaweis~ 
50,5 % Fettsauren, d. h. also nur 54 % Reinseife. 1m Gegensatz hierzu 
besitzt aber die Seife aus dem Sulfurol ebenso wie die Seife aus neutraleni 
01 ainen relativ geringen Wassergehalt, da die in fliichtigen LOsungs~ 
mitteln praktisch unloslichen Laktone im Sulfurol nurjn geringem 
MaBe enthalten sind und die daraus hergestellten Seifen demzufolge 
auch nur ein geringes Bindungsvermogen fiir Wasser besitzen konnen. 
Nach Mer klen enthiilt eine Seife aus Sulfurol 60,9 % Fettsauren, d. h. 
65,5 % Reinseife, eine Angabe, die mit den praktischen Erfahrungen gut 
iibereinstimmt, da man gewohnlich mit 157-160 % Ausbeute rechnet. 
Die gleiche Ausbeute wird auch bei der Verwendung neutralen Olivenols 
erreicht. 

Die Grenzlauge der Olivenolaeifen ist ebenfa1ls je nachder Qualitat 
der Ole eine verschiedene. Fiir Seifen aus neutralem 01 wird sie bei Siede
temperatur durch eine Natronlauge von 7 0 Be und eine Kochsalzlosung 
von 5,5 0 Be dargestellt. Mit dem Gehalt des Oles an Oxyfettsauren und 
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Laktonen erfahrt die Grenzlaugenkonzentration indessen eine ent
sprechende Anderung, da die Seifen der Oxyfettsauren in Laugen und 
Salzlosungen leichter lOslich sind als die unveranderten fettsauren Salze. 
Fiir ilie Seifen ails Nachmiihlenol ist die Grenzlauge daher bereits eine 
8° Be starke Natronlauge und eine 6° Be starke Kochsalz!Osung, fur 
solche aus Nachmiihlensatzolen oder Hollenol eine Natronlauge von 
9 0 Be und eine KochsalzlOsung von iiber 6 0 Be. Seifen aus Sulfurolivenol 
endlich sind in der Siedehitze in einer Natronlauge von 11 0 Be und einer 
KochsalzlOsung von ebenfalls 6 0 Be unloslich. 1m groBen und ganzen 
werden also die Olivenolseifen, unabhangig von der Art des Oles, durch 
die gleiche Kochsalzkonzentration leicht ausgesalzen, wahrend die Aus
salzung durch Atznatron abhangig ist von der chemischen Zusammen
setzung des Oles und zwar derart, daB die stark oxydierten Ole eine 
hohere Konzentration der Lauge erfordern als die reinen und unver
anderten Produkte. 

Die Kaliseife des Olivenols ist eine hellgelbe, je nach Art des Oles 
mehr oder weniger klare Schmierseife, die in Wasser leicht !Oslich ist und 
ein gutes Schaumvermogen besitzt. Olivenol wird jedoch zur Schmier
.seifenfabrikation nur selten benutzt. 

ErdnuB6I. Das ErdnuBol wird aus den Samen der ErdnuB (Arachis 
hypogaea), einer Leguminose, gewonnen, welche auBerordentlich ver
breitet ist und besonders an der Westkiiste Afrikas und in Indien, auBer
dem aber auch im Innern Afrikas, in Ostafrika, auf Java und Sumatra, 
in Siidamerika und den siidlichen Teilen von N ordamerika, sowie in 
Siideuropa kultiviert wird. Je nach ihrem Ursprungsort stellen die Erd
niisse verschiedene Varieiiaten dar. Die afrikanischen, meist in der 
Schale importierten Niisse geben bei zweimaliger Kaltpressung ein feines 
Speiseol, wahrend die indischen Niisse entschalt importiert werden 
und bei der Kaltpressung (Bombayniisse) ebenfalls ein Speiseol, bei der 
HeiBpressung (Ooromandelniisse) ein besonders fiir die Seifenfabrikation 
verwandtes, technisches 01 ergeben. Der Olgehalt der Niisse schwankt 
je nach Herkunft zwischen 42 und 51 %, wovon in der Regel der PreBart 
entsprechend 30-38 % gewonnen werden. 

Das ErdnuBol ist etwas diinnfliissiger ala Olivenol und enthalt 
vornehmlich die Glyzeride der Olsaure, Linolsaure und Hypogaeasaure, 
daneben 5-10 % feste Glyzeride, die hauptsachlich aus Arachin und 
Lignozerin bestehen. Der Gehalt an Unverseifbarem betragt 0,54 bis 
0,94 %. Das kalt gepreBte 01 hat ein spezifisches Gewicht von 0,916 
bei 15 0 OJ das spezifische Gewicht der warm gepreBten Ole ist hOher 
und steigt bis 0,920. Das ErdnuBol gehOrt zuden nicht trocknenden 
Olen, ist. ziemlich haltbar und wird nicht leicht ranzig. In der Kalte 
gerinnt es, wie das Olivenol, etwas iiber 0°, erstarrt bei - 3 bis....,.. 4° C 
und wird erst bei - 7 ° 0 ganz fest. 

Die Verseifungszahl des ErdnuBoles wurde zu 185,6-194,8 ge;.. 
funden, die Jodzahl zu 92,4-100,8. Der Erstarrungspunkt der abge
schiedenen Fettsauren liegt bei 28,1-29,2. :. 

"Das kalt gepreBte ErdnuBol ist farb- und ·geruchlos, wahrend di6 
technischen Ole mehr oder weniger gefarbt sind und einen unangenehmen 
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Geruch besitzen. In der Regel sind sie auch stark sauer und enthalten 
haufig 20 % und mehr freie Fettsaure. 

In der Seifenfabrikation findet das ErdnuBol Verwendung bei der 
Herstellung von Kernseifen, Eschweger Seifen und Schmierseifen. Zur 
Verseifung verwendet man Laugen von 15-18° Be. Die Natronseife 
ist fest, auf Unterlauge gesotten grauweiB und ziemlich hart, auf Leim
niederschlagweich und schmutziggelb bis hellbraun gefarbt. In Wasser 
ist sie schwer IOslich und schlecht schaumend. Die Grenzlauge ist in der 
Siedehitze eine uber 7,5° Be starke Natronlauge und eine uber 5,5° Be 
starke Kochsalzlosung. Die auf Leimniederschlag erhaltene Seife ent
halt 59 % Fettsauren, d. h. 63,5 % Reinseife, was einer Ausbeute von 
162 % entspricht (Merklen). 

Das ErdnuBol hat in mancher Beziehung Ahnlichkeit mit dem 
BaumwollsaatOl, ohne dessen Nachteile (Fleckigwerden del' Seifen) zu 
besitzen .. Zwei Teile ErdnuBol und drei Teile Palmkernol geben mit Atz~ 
natronlaugen beim direkten Sieden eine tadellose weiBe Wachskernseife. 
Ebenso erhalt man aus 70 % Palmkernol und 30 % ErdnuBol mit 
Natronlauge sehr schone, weiBgrundige Eschweger Seifen. Dabei ver
fahrt man am zweckmaBigsten in der Weise, daB man mit reiner Atzlauge 
von etwa 24 0 Be verseift und erst nachher zur Reduzierung del' Kauetizi
tat Soda- oder SalzlOsung anwendet. FUr marmorierte Kernseifen ist das 
ErdnuBol indessen nicht empfehlenswert, da es im Gegensatz zum Sesam-
01 einen weniger weiBen Grund gibt, der allmahlich sogar gelblich wird. 

Eine v.-teHhafte Verwendung findet das ErdnuBol aber bei der 
Herstellung kalt geruhrter Seifen, verausgesetzt allerdings, daB der Ge~ 
halt an freien Fettsauren ein nur geringer ist. Eine Seife z. B. aus 70 kg 
Kokosol, 30 kg ErdnuBol und 53 kg Atznatronlauge von 36 0 Be uber~ 
trifft im Ansehen eine Seife, zu welcher an Stelle von ErdnuBol Taig 
genommen wurde. Bei transparenten Glyzerinseifen ersetzt es aber den 
Talg nicht, da die Seifen damit zu weich werden. 

Die Kaliseife ist eine hellgelbe, undurchsichtige Schmierseife, die 
in der Warme gut bestandig ist, in der Kalte aber leicht erfriert. Das 
ErdnuBol eignet sich daher fUr die Herstellung von Naturkorhseifen, 
Silberseifen und von Salmiakterpentinseifen und ist fUr diese Zwecke dem • 
BaumwollsaatOl vorzuziehen, da e8 insonderheit auch besser als dieses 
die Mitverwendung von Soda vertragt. Bei der Fabrikation von Gly
zerinschmierseife und glatter Olseife la8sen sich im Sommer bis zu 25 % 
des Ansatzes an ErdnuBol verwenden. Da das ErdnuBol in der Regel 
aber teurer als das Leinol ist, wird man es nur ausnahmsweise fUr diesen 
Zweck benutzen. Die Verseifung erfolgt gleichzeitig mit dem ubrigen 
Fettansatz in bekannter Wei8e auf 18-25gradiger Kalilauge. 

MandeHil. Das Mandelol wird aus den Samen der bitteren und suBen 
Mandel (Prunus amygdalus) in Marokko, auf den Kanarischen Inseln, in 
Syrien,Persien und Sudeuropa gewonnen. Die suBen Mandeln enthalten 
45-55 %, die bitteren 35-45 % 01, das vornehmlich durch Kalt
pressung gewonnen wird. Das MandelOl des Handels ist in der Regel 
jedoch nicht einheitlich, sondern mit Pfirsichkern- und Aprikosenkernol 
vermischt. 
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Das MandelOl ist klar, diinnfliissig, schwach gelblich, fast geruchlos 
und von angenehmem, milden Geschmack und gehort zu den nicht 
trocknenden Olen. Es besteht vornehmlich aus den Glyzeriden der 
Olsaure und Linolsaure, enthalt von der letzteren jedoch nur etwa 
6-10 %. Das spezifische Gewicht des MandelOles betriigt bei 15° C 
0,915-0,920, es erstarrt bei- 20° Cund darunter, wa"hrend das Pfirsich
kernol bei - ISO C und das Aprikosenkernol bei - 140 C fest werden. 
Die Verseifungszahl des MandelOles ist 189,5-191,7, die Jodzahl 
93--95,4, der Erstarrungspunkt der Fettsauren liegt bei 9,5-11,8°. 

Die feinsten·Sorten MandelOl finden in der Medizin, andere noch gut 
und rein schmeckende Ole zum Verschneiden von Speiseolen Verwendung. 
Die geringeren Sorten sind fiir technische Zwecke, namentlich fiir die 
Herstellung besserer Feinseifen begehrt. Das Mandelol laBt sich auf 
kaltem Wege mit konzentrierten Laugen verseifen und bildet dann 
harte, homogene Natronseifen, die ein gutes Schaumvermogen besitzen 
und in ihrem Charakter an eine Olivenolseife erinnern. 

Rizinudl. Das R i zi n us 0 I wird aus dem Samen der RizinuBBtaude 
(Ricinus communis L.) gewonnen, einer Pflanze, die urspriinglich in 
Ostindien heimisch ist, jetzt aber auch in Algier, Agypten, Griechenland, 
Italien und Amerika kultiviert wird. Der entschalte Samen enthalt bis 
zu 50 und 60 % OJ, das teils durch Pressung, teils durch Extraktion 
erhalten wird. 

1m Handel kommen hauptsachlich drei Arten von Rizinussaat vor: 
amerikanische, indische (Bombay-Saat) und italienische. Diese Saaten 
zeigen sowohl in der Form, wie in der Farbe einige Abweichungen; Die 
indische Saat ist durchschnittlich die kleinste, auch in ihrer lichtbraun 
gesptenkelten Farbe die hellste. Sie gibt beim Pressen das wenigste 01; 
do. es nicht zu den Seltenheiten gebOrt, daB sie etwa 20 %taube Samen 
enthalt. . 

Das 01 aus erster Pressung dient fast ausschlieBlich pharmazeutischen 
Zwecken, wahrend die Ole zweiter und dritter Pressung ebenso wie das 
Extraktionsol technische Verwendung finden. 

Das Rizinus61 ist farblos oder schwach gelblichgriin, von anfangs' 
mildem, hinterher etwas kratzendem Geschmack und sehr schwachem, 
aber nicht angenehmem Geruch. Es ist sehr zahfliissig und verdickt 
sich an der Luft weiter, ohne aber selbst in diinnen Schichten 'vollstandig 
einzutrocknen. Seinen Hauptbestandteil bildet das Glyzerid der hydro
xylierten Rizinusolsaure (80-82 %), auBerdem enthalt es kleine Mengen 
von S~earin und Dioxystearin. Das spezifische Gewicht des Rizinusoles 
schwankt zwischen 0,959 und 0,967 bei 15° C. In der Kalte unter 0° 
setzt das 01 ein wei.6es, stearinahnliches Fett ab und erstarrt zwischen 
-10 und _12° C zu einer gelblichen, durchscheinenden Masse. 

Reines Rizinusol ist im Gegensatz zu anderen fetten Olen mit ab
solutem Alkohol und Eisessig in jedem Verhaltnis mischbar. Es lost 
sich: ferner bei 15 ° C in 2 Teilen 90 %igem und in 4 Teilen 84 o/oigem 
Alkohol; dagegen ist es fast unloslich in Paraffinol, Petroleum und 
Petrolather. Mit konzentrierter Schwefelsaure bildet es eine Sulfosaure 
(Tiirkischrotol) . 
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Die Verseifungszahl des Rizinusoles ist sehr niedrig, . sie liegt zwischen 
176,7 und 183,5. Die Jodzahl des Oles betragt 81,4-90,6, die Azetyl
zahlI49,9-150,5. Der Erstarrungspunkt der Fettsauren liegt bei 3 0 C. 

Reines Rizinusol halt sich lange Zeit,ohne ranzig zu werden, was 
nach Lewkowitsch darauf beruht, daB bei der Raffination des Oles mit 
heiBem Wasser das etwa in das 01 gelangte Rizinusferment zerstOrt wird. 

Bei der Verseifung verbalt sich das Rizinusol ahnlich dem Kokosol. 
Es laBt sich selbst in der Kalte leicht durch Zusammenriihren mit starker 
Natronlauge verseifen. Die so erhaltene Seife ist weiB oder griinlich
weiB, amorph und durchscheinend und besitzt eine ziemliche Harte. 
In Wasser ist sie leicht uod klar loslich, ebenso selbst in konzentrierten 
Alkali- oder SalzlOsungen. Die Aussalzung ist daher sehr schwierig 
und nur mit stark konzentrierten Laugen oder Kochsalzlosungen dureh
fiihrbar. Die Seife scheidet sieh alsdann plOtzlich in derben Komem 
aus, die schnell erstarren und groBe Mengen von Lauge festhalten. Die 
Ausbeute ist dementsprechend groB, Merklen erhielt beispielsweise 
auf einer Untel"lauge von 27 0 Be eine Seife mit 51,9 % Fettsaure(56,36 % 
Reinseife), was einer Ausbeute von 185 % entspr.icht. ' 

Das Schaumvermogen der neutralen Rizinusseife ist ein schlechtes, 
wird aber weitgehend verbessert, wenn die Seife mitfreier Rizinusolsaure 
leicht angesauert wird. Auch das Schaumvermogen anderer Seifen, die 
insonderheit aus talgartigen Fetten hergestellt sind, laBt, sich durch die 
,Hinzunahme von etwa 10 % Rizinusol zum Fettansatz bzw. durch 
Ansauem del" Seife selbst mit fI:eier Rizinusolsaure bedeutend erhohen, 
wobeibesonders zu beachten ist, daB diese sauren Seifen wedel" raIlZig 
werden, noch sonst Eigenschaften besitzen, die ihrer Verwendung hinder-' 
lich waren. In del" Regel geniigt ein Zusatz von 2-5 % freier Saure, 
um neben anderen Vorteilen den in diesel" Richtung giinstigsten Effekt 
zu erzielen 1). 

Das Rizinusol verleiht den damit hergestellten . Seifen ein trans
parentes Aussehen und wird deshalb vielfach zur Fabrikation solcher 
kalt geriihrten Feinseifen verwandt, welche als Ersatzprodukte fliI' 

·Glyzerinseifen dienen sollen. Bei del" Herstellung von Kemseifen ist es 
jedoeh nicht empfehlenswert, mehr alsl0 % des Oles zum Fettanaruia.tz 
zu verwenden, do. Seifen mit einem hoheren Gehalt an Rizinusijl viel 
Wasser aufnehmen und dadurch an Harte verlieren. Beim Eintrocknen 
werden diese letzteren allerdings ebenfalls hart, beschlagen abel" in del" 
Regel infolge des hohen Salzgehaltes, den sie aufweisen. 

Bei del" Verseifung mit Kalilauge gibt" das Rizinusol eine klare, hell
gelbe Schmierseife, 'die in Wasser bzw. SalzlOs~ngen ebenfalls leicht, 
loslich ist. Das 01 wird jedoch nur selten zur Schmierseifenfabrikation 
herangezogen, da es diese Seifen lang und konsistenzlos .macht und eine 
Ausschleifung nicht vertragt. 

Neben den bisher besprQchenen, natiirlich vorkommenden Fetten 
und Olen werden del" Seifenindustrie aber auch Rohstoffe zugefiihrt, 
welche entweder durch eine chemische Umwandlung diesel" reinen Natur-

1) Seifensiederztg. 1914, 991; 1915, 24. , J 
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produkte oder als Abfall-. bzw. Nebel\erzeugnisse anderer Industriezweige 
gewonnen werden. Unter den erstgenannten sind besonders die ge
harteten Fette hervorzuheben, welche, von Spezialfabriken in groBem 
MaBstabe hergestellt, fiir die Fabrikation von Seifen ohne weiteres ge
eignet sind, wahrend sich die letztgenannten Produkte, die gewohnlich 
kurz als Abfallfette bezeichnet werden, ohne eine tiefgehende, che
mische Vorbehandlung fUr die Herstellung von Seifen nur ausnahms
weise verwenden lassen. Die hierbei angewandten Reinigungsverfahren 
sind der Seifenindustrie selbst allerdings nur zu einem kleinen Teil 
gelaufig, da sie gewohnlich besonders ausgebildete Spezialapparaturen 
erfordern, die mit der Erzeugung von Seife an sich wenig zu tun haben. 
Gerade auf diesem Gebiete ist aber eine groBe Anzahl reizvoller Probleme 
geboten, deren intensive Bearbeitung infolge der durch den verlorenen 
Krieg geschaffenen Lage nicht dringend genug empfohlen werden kann. 
Will die Seifenindustrie der veranderten Sachlage Rechnung tragen, 
So wird sie sich, losgelOst von aller Empirie . und handwerksmaBigen 
Routine, diese neuen Verfahren sogar schon bald zu eigen machen 
miissen, da bei voraussichtlich verringerter Einfuhr die vorbesprochenen 
Neutralfette kiinftighin in erster Linie fiir Ernahrungszwecke bereit
gestellt werden diirften. Auch die wieder anzustrebende Konkurrenz
fahigkeit auf dem Weltmarkte diirfte zunachst nur dann zu erreichen 
sein, wenn die Industrie abseits der allgemein betretenen Pfade Mittel 
und Wege findet, die von der Gegenseite gering gewerteten Abfallstoffe 
in hochwertige und gesuchteEdelfabrikate iiberzufiihren. 

Die gehlirteten Fette. 
Die FetthiLrtung,d. h. die 'Oberfiihrung fliissiger Ole in feste, 

talgartige Fette ist von groBer technischer Bedeutung, weil die Natur 
im Gegensatz zu den letztgenannten fette Ole in mehr als geniigender 
Menge produziert. Der Weg, der diese Umwandlung in wirtschaftlicher 
Weise ermoglicht, ist aber erst seit relativ kurzer Zeit mit Erfolg be
schritten, obwohl die theoretische Erkenntnis dieser Umwandlungs
moglichkeit fast 100 Jahre alt ist. Denn wahrend, wie schon eingangs 
betont ist, die festen Fette vornehmlich aus den Glyzeriden gesiLt
tigter Fettsauren bestehen, deren Aufnahmefahigkeit fiir Wasserstoff 
ihre Grenze gefunden hat, bestehen die Ole vornehmlich aus den Glyze
riden ungesattigter Fettsauren, die den gesattigten gegeniiber einen 
Mindergehalt an Wasserstoff von 2, 4, 6 und 8 Atomen aufweisen. 

Bei Gegenwart sogenannter Katalysatoren, d. h. solcher Substanzen, 
welche durch ihre Anwesenheit sonst nur trage und unvolIkommen ver
laufende Reaktionen beschleunigen oder iiberhaupt erst ermoglichen, 
nehmen indessen die ungesattigten Fettsauren, bzw. Ole Wasserstoff auf, 
um in die entsprechenden gesattigten Verbindungen iiberzugehen. Aus 
Triolein vom'Schmelzpunkt - 6 0 und der Dichte 0,900 wird beispiels
weise durch die Aufnahme von 6 Wasserstoffatomen Tristearin vom 
Schmelzpunkt 72° und der Dichte 1,0lO. 

Als Katalysatoren (Wasserstoffiibertrager) werden heute in erster 
Linie fein verteilte MetalIe, insonderheit Nickel, Kobalt und gewisse 
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Edelmetalle verwandt, die auf Toll', Bimsstein, Kieselgur u.' dgl. nieder
geschlagen sind. Auch Metalloxyde wie Nickel-, Kobalt-, Eisen-, 
Mangan- und Kupferoxyd oder Metallsalze sind einzeln oder im Ge
misch untereinander erfolgreich zur Anwendung gekommen. Die Hydro
genisa tion (W asserstoffa ufnahme) sel bst findet gewohnlich in mit Dam pf
beheizten Autoklaven statt, in denen das zu hartende 01 mit 1-5 % 
des Katalysators innig vermischt und nunmehr durch intensive Riihrung, 
Umpumpen u. dgl. mit dem zugeleiteten Wasserstoff in moglichst nahe 
Beriihrung gebracht wird. Das Verfahren selbst, das zuerst von 
W. Normann fiir die Herforder Maschinenfett- und Olfabrik Le
prince & Sieveke in Herford ausgearbeitet wurde, war durch das 
nunmehr abgelaufene DRP. 141029 geschiitzt, neben dem jedoch eine 
groBe Anzahl weiterer Patente existiert, die Abanderungen dieses Ur
sprungsverfahrens, Apparatekonstruktionen, die Herstellung besonders 
wirksamer Katalysatoren usw. zum Gegenstand haben 1). 

Als Rohmaterial fur die Herstellung der geharteten Fette dienen 
in erster Linie Fischole und Trane, insonderheit die guten Qualitaten des 
Walfischtrans, die vor Ausbruch des Krieges hinreichend billig am 
Markte waren, daneben aber auch Leinol, Rizinusol, wie iiberhaupt aile 
fetten Ole, welche ihrer Preislage nach eine Hydrogenisation noch als 
wirtschaftlich erscheinen lassen. Entsprechend der Wasserstoffmenge, 
die man mit diesen Olen in Reaktion bringt, entstehen fast geruchlose, 
schmalzartige bzw. mehr oder weniger talgartige Produkte von weiBer 
Farbe, die sich durch ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften 
wesentlich voneinander unterscheiden. Die Germaniawerke in Emmerich, 
welche nach dem urspriinglichen Verfahren von Normann arbeiten 
und vor Ausbruch des Krieges wochentlich iiber 1000 t gehartete Fette 
herstellten, brachten beispielsweise folgende Qualitaten in den Handel: 

.. 

Er-

SchmeIz- Saure- Ver- starrungs-

punkt zahl Jodzahl seifungs- punkt 
zahl der Fett-

sauren 

TaIgoI I 25-37° 3,5-4,5 65-70 ca. 192 35-36° 
TaIgoI extra aUB 4"d-45° 3,5-4,5 45-55 

" 
192 ca. 43° 

Candelite Waltran 48-50° 3,5-4.5 15-20 
" 

192 47,5-50° 
Candelite extra 50-52° 3,5-4,5 5-10 192 ca. 50,5° 
Coryphol aus RizinusOl 80-81 ° 3,5 5-10 180-183 68° 

AuBerdem als Linolith und Linolith extra ein.gehartetes Leinol von 
einem Schmelzpunkt nicht unter 45° bzw. 55°, als Durutol ein ge
hartetes Kokosfett vom Schmelzpunkt 60° und als Krutolin einen 
geharteten Waltran von schmalzartiger Konsistenz. Die Bremen
Besigheimer Olfabriken brachten das Bre besol, die Schichtwerke in 
Aussig a. E. Talgit aus Tran und Linit aus Leinol, die Hydrogenwerke, 

1) Vgl. hierzu J. Klimont: Die neueren synthetischen Verfahren der Fett
industrie. Leipzig 1916. W. Fahrion: Die Hiirtung der Fette. Braunschweig 
1915 u. a. 
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welche nach dem Erdmann-Bedford-Williams-Verfahren arbeiten, die 
entsprechenden Produkte als Tallogen und Linsogen. Eine Fett
hartung in kleinerem Mallstabe, deren Durchfiihrung auch fiir kleinere 
Seifenfabriken erwiinscht sein wiirde, ist leider der dazu benotigten, 
umfangreichen und kostspieligen Wasserstoffanlagen halher bisher nicht 
moglich gewesen. Durch die Erschliellung neuer, bisher wenig oder 
gar nicht beachteter Wasserstoffquellen bleibt aber auch bier eine fort
schrittliche Entwicklung zu erhoffen. 

Die Preise bewegten sich Mitte 1914 fiir gehii.rtete Fette zwischen 
69 und 74 Mk., d. h. etwa 6 Mk. unter den jeweiligen Talgpreisen, und 
muBten selbst bei relativ biUigen Tran- und Leinolpreisen in Anbetracht 
der hohen Kosten, welche durch den Wasserstoffverbrauch 1), den Kataiy
sator, die Verzinsung und Amortisation der Fabrikationsanlagen be
dingt sind, als durchaus angemessen bezeichnet werden. 

Es ist selbstverstandlich, daB die chemische Zusammensetzung der 
geharteten Fette derjenigen ihrer Ausgangsprodukte entspricht. In 
den aus Walfischtran hergestellten Erzeugnissen werden also beispiels
weise neben den an sich schon darin enthaltenen gesli.ttigten Glyzeriden 
(Palmitin) die Umwandlungsprodukte alIer ungesattigten Glyzeride, 
insonderheit also der Olsaure 0lbHU02' Gadoleinsaure 020HSSOS' 
Erukasaure OIlII«OS, s.owie von Sauren der Reihe OnHlIn-sOs und 
OnHe-lOOs enthalten sein 2), d. h. einerseits die Glyzeride hOQh schmel
zender gesattigter Fettsauren - Stearinsaure 018H3S02 yom Schmelz
punkt 69°, Aracbinsaure OZoH'002 Yom Schmelzpunkt 77°, Behen
saure 0Z2H'002 yom Schmelzpunkt 83-840_, andererseits aber infolge 
einer unvollstandigen Absattigung ihrer Doppelbildungen auch roehr 
oder weniger diinnfliissige Ole. Die geharteten Fette sind demnach 
kompliziert zusammengesetzte Gemische gesattigter und ungesattigter 
Glyzeride, iiber deren chemische Konstitution noch wenig bekannt ist. 
Beispielsweise enthalt da.s TaIgol 56-61 %, das Talgol extra etwa 50 % 
ungesii.ttigte Fettsauren. 

1m allgemeinen kOnnen die geharteten Fette bei der Fabrikation von 
Kernseifen, Eschweger Seifen und weill en Schmier- oder Silberseifen 
ohne weiteres an Stelle von Talg bzw. Schmalz (Krutolin) verwendet 
werden. Sie verseifen sich wie diese nur mit schwachen Laugen, die im 
Hochstfalle 8-10° Be haben, emulgieren und verleimen sich mit diesen 
aber leicht. Die Natronseifen sind gewohiilich grauweiB, sehr hart, 
sprode und undurchsichtig, wenn sie auf Unterlauge gesotten, weiB bis 
cremegelb, aber ebenialls sehr hart und sprode, wenn sie auf Leimnieder
schlag hergestellt wurden. Die Ausbeute betragt in der Regel 158 
bis 160 %. In Wasser sind die Natronseifen sehr schwer loslich, im 
allgemeinen sogar schwerer loslich als Talgseifen, und zwar in um so 
starkerem Malle, je vollkommener die Hydrogenisation d. h. je kleiner 
die Jodzahl der verseiften Fette ist. Das Schaumvermogen dieser ~ifen 

I) 1 .cbm WaBSerstofi' kostete vor dem Kriege je nach dem Herstellungs
verfahren und der Produktionsmenge 10-16 Pfg., diirfte aber heute bum unter 
60 Pfg. zu gewinnen sein. ..' 

2) VgI. Benedikt-Ulzer, Analyse d. Fette u. Ole. Berlin 1908, S.919. 
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ist daher ein geringes, kann aber durch zweckentsprechende Zusatze 1} 

nicht unwesentlich gesteigert werden. Die Natronseifen sind weiter 
leicht aussalzbar, und zwar ist die fiir die Aussalzung notwendige Salz
menge wieder um so geringer, je vollstandiger die verseiften Fette 
hydriert waren. 1m ailgemeinen verhalten sich die aus Waltran her
gestellten Produkte mit einer Jodzahl zwischen 65 und 70 ebenso wie 
tierischer Talg, wahrend Fette mit geringerer Jodzahl noch weniger 
Salz benotigen. Der Geruch der Seifen, welcher friiher vielfach be
mangelt wurde, ist als gut zu bezeichnen, da mit fortschreitender Ent
wicklung der Hartungsmethoden auch Mittel und Wege gefunden wurden, 
die friiher wahrend des Hartungsprozesses spurenweis auftretende Zer
setzung zu vermeiden, auf welche im wesentlichen der anfangs beob
achtete "muffige" oder "eigenartig brenzliche" Geruch der geharteten 
Fette zurUckzufiihren war. In der Praxis wurde der Talg bei der Fabri
kation von Seifen bisher aber nur in seltenen Fallen quantitativ durch 
gehar.tete Fette ersetzt, da man die letzteren im allgemeinen nur bis zu 
40 % des Fettansatzes mitverwandte. 

Die heutigen Verhaltnisse werden aber auch hier eine Korrektur 
der bisherigen Fabrikationsrezepte erfordern, insonderheit,dB. an sich 
kein Grund fiir die Annahme besteht, daB die Herstellung von Seifen 
lediglich aus geharleten Fetten unmoglich sei. ' 

Auch Kaliseifen allein aus geharteten Fetten herzustellen 1st durch
aus denkbar, zumal ,der Geruchstrager des Trans, die Clupanodonsaure. 
bei der Behandlung mit Wasserstoff anscheinend zuerst angegriffen 
und in eine geruchlose Fettsaure iibergefiihrt wird. Je weiter sich die 
behandelten Ole mit fort&chreitender Hydrogenisation demTalg
charakter nahern, um so weniger werden sie allerdings als solche fiirdie 
Schmierseifenfabrikation verwendbar, Produkte yom Talgolcharakter 
konnen aber noch immer an Stelle von Talg, beispielsweise in Verbindung 
mit Cottonol, zur Fabrikation ,von Terpentin-Salmiakschmierseifen 
u. dgl. verwendet werden.!' , "', 

Die Abfallfette. ' 
Die bei dar Wiedergewinnung bzw. Aufarbeitung:industrieller Ab

falle und Riickstande gewonnenen Abfallfette 'unterscheidet man Jl&C b 
ihrem Herkommen als Kadaverfette, Leimfett, Getberfett, Lederextrak
tionsfett, Abwasserfett, Walkfett und Wollfett (Wollwachs)., Ihnen 
schlieBen sich die naturellen Olriickstande der SpeiseolfabriJ.{en, der 
sogenannte soapstock, sowie die aus ihnen erhaltenen Destillate an. 

Unter den genannten Produkten fiir die Seifenfa~rikation am wert
vollsten sind vornehmlich die Kadaver- und die Leimfette, da sie fast 
vollkommen frei von unverseifbaren Bestandteilen eine auBergewohn
liche Vorreinigung kaum benotigen. Die Kadavedette werden bei 
der Vernichtung und Verarbeitung von Tierkada.vern und Schlacht. 
hausabfallen auf Futtermehl oder Diingemittel ala Nebenprodukt er
halten. Zu diesem Zweck werden die Kadaver ingeschlossenen Druck
gefiiJ3en mit gespanntem Dampf gekocht. Die entstandene Leimbriihe 

t) S. S. 89 und 122. 



Die in der Seifenfabrikation angewandten Fette, fetten Ole usw. 127 

und das Fett werden abgezogen und das letztere durch Umschmelzen 
und Waschen gereinigt. Die Ausbeute betragt inder Regelll %. 

Die Lei mfette oder besser Leimsiedereifette bilden ein Neben
produkt bei der Verarbeitung von Leimleder, d. h. von ungegerbten 
Hautabfallen, die entweder in griinem, nicht gekalktem Zustand oder 
nach einer langeren Behandlung mit Kalk auf Leim verkocht werden. 
1m erstgenannten Fall wird das auf der heiBen Leimbriihe schwimmende 
Fett durch Abschopfen als sogenanntes "AbschopffettH gewonnen, 
im zweiten Fall hinterbleibt nach Entfernung der Leimbriihe ein Riick
stand, in de~ auch das Fett zum groBten Teil als Kalkseife enthalten 
ist. Durch Verkochen mit etwa 10 %iger Schwefelsaure, Zentrifugieren 
der aufgeschlossenen Masse und gegebenenfalls durch Extraktion der 
verbleibenden Riickstande erhalt man schlieBlich das aus einer Mischung 
von Neutralfett und Fettsauren bestehende "AufschlieBfett". 

bas Aussehen und die Eigenschaften der Kadaverfette sind natur
gemaB durch die Art der verarbeiteten Kadaver bedingt, in der Regel 
sinq sie schmalz- oder talgartig, weiB bis hellbraun gefarbt und ergeben, 
gegebenenfalls nach vorheriger Bleichung, feste geschmeidige Natron
seif~n. Dagegen sind die Leimsiedereifette in bezug auf ihre Farbe uod 
phyli!ikalischen wie chemischen Eigenschaften am ehesten dem Knochen
fett1vergleichbar und finden vornehmlich fiir die Herstellung von TextU
seifJn Verwendung. 

Die iibrigen, oben genannten Abfallfette stellen in der Regel salben
artige oder dickfliiBsig-olige Produkte dar, die durch einen mehr oder 
weniger unangenehmen Geruch, dunkelbraune bis tiefschwarze Farhe, 
steta wechselnde Zusammensetzung und vor allem durcheinen nicht 
unbetrachtlichen Gehalt an unverseifbaren Bestandteilen charakterisiert 
sind. Die .Gerberfette, die aus gegerbtem .Leder entweder durch 
Abkratzen oder durch Einlegen des Leders in heiBes Wasser gewonnen 
werden, konnen bisweilen allerdings durch Umschmelzen' auf Wasser 
noch gereinigt werden, jm allgemeinen aber ist, wie schon oben erwahnt, 
die Anwendung der iiblichen Reinigungsverfahren zwecklos, da auch die 
mehr oder weniger vorgereinigten Produkte infolge wes meist hohen 
Gehaltes an Unverseifbarem zur Herstellung von Seifen ohne weiteres 
nicht geeignet sind. 

Auch die Lederfette, die durch Extraktion von gegerbten Leder
abfallen der Gerbereien und Schuhfabriken, Wollabfallen der Tuch
fabriken u. dgl. gewonnen werden, enthalten meist 20-30 % Kohlen
wasserstoffe, da zum Einfetten von Leder und Wolle neben tierischen 
und pflanzlichen Fetten und Olen auch MineralOle zur Verwendung 
kommen. Das gleiche gilt fiir die Abwasserfette, die aus Kanal- oder 
Klarbeckenschlamm, Fakalien usw. erhalten werden, indem bei der 
Extraktion des Klarschlammes zugleich mit den fettartigen Bestand
tailen auch die unverseifbaren Ole isoliert werden, die in Form. von 
Schmierolen usw. in die Kanalisation gelangen. Die im Handel bis
weilen ala "Yorkshire grease" bezeichneten Walkfette endlich, die 
man aus den seifenhaltigen Waschwassern der Spinnereien und Tuch
fabriken durch Schwefelsaure zur Abscheidung bringt, enthalten eben-
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falls neben den so gewonnenen Fettsauren all die MineralOle, die als 
Spickol, Wollol u . dgl. zum Einfetten der Wolle gedient haben. 

Eine zweckentsprechende Reinigung all dieser Produkte wird nun 
am ehesten durch eine Destillation der Fettsauren erzielt, nachdem man 
zuvor die beigemischten Mineralole durch Destillation 1) oder Extraktion 
von den entsprechenden Natron- oder Kalkseifen abgetrennt hat. Zu 
diesem Zweck verfahrt man am besten wie folgt: 

Das in Betracht kommende Abfallfett wird in einem Siedekessel 
oder besser in einem Autoklaven zu einer moglichst troc_kenen Kalk" 
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Fig. 5. chema einel' Destillationsanlage. 

oder Natronseife verseift. Je mehr die hierbei notige Temperatur ge
steigert wird, urn so sicherer ist das Ergebnis der gegebenen£alls nach
folgenden Extraktion, da - ein gewisser AlkaliiiberschuB voraul!lgesetzt 
- die Alkali- und Erdalkalisalze ungesattigter Fettsauren in der Alkali
schmelze bei etwa 240 0 in die Alkali- bzw. Erdalkalisalze gesattigter 
Fettsauren iibergehen, die im Gegensatz zu den erstgenannten in organi
schen LOsungsmitteln nicht loslich sind. Nach etwa 6stiindiger Et
hitznng wird die erhaltene Seife in flache Behalter abgelassen, nach dam 
Erkalten zerkleinert und in der iiblichen Weise mit einem geeigneten 
LOsungsmittel extrahiert. Die hinterbleibenden, von MineralOlen nun
mehr befreiten Seifen werden durch Salz- oder Schwefelsaure zersetzt 
und die abgeschiedenen Fettsauren nunmehr im Vakuum einer Destil
lation mit iiberhitztem Wasserdampf unterworfen. 

I) Vgl. DRP. 293167. 
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Die hierfiir iiblichen Destillationsapparate sind nach Form und 
Fassungsl'aum mancherlei Variationen unterworfen. Sie werden ent
weder aus Kupfer oder, weniger vorteilhaft, aus GuBeisen fiir eine Fiil
lung bis zu 5000 kg hergestellt und besitzen kugelige, zylindrische oder 
ellipsoidische Form. Die bei 120° vorgetrockneten Fettsauren werden 
in del' Regel durch Vakuum eingesogen odeI' mittels Montejus eingefiillt. 
1m Innel'll del' Destillationsblase befinden sich zwecks Zufiihrung des 
Dampfes zwei in Brausen auslaufende Rohre, die mit del' Dampfleitung 
verbunden sind und VOl' Eintritt in den Kessel einen Oberhitzer passieren. 
Del' Kessel selbst tragt einen Helm und Riisselrohr, das mit einem 
Kiihler verbunden ist. In diesem kondensiert sich das Destillat, das 
alsdann durch Fettabscheider yom Wasser getrennt und in Sammel
behaltern aufgefangen wird. 

Die Destill!l-tion wird in groBen Apparaten gewohnlich intermit
tierend betrieben, wahrend kleinere Apparate meist kontinuierlich ver
wendet werden. Die Nachfiillung der Fettsauren erfolgt hier durch An
saugen wahrend: del' Destillation, und zwar in dem MaBe, wie diese selbst 
fortschreitet. Sie beginnt in del' Regel bei260°. Nach einem kurzen 
Vorlauf sind die bis 280° iibergehenden Produkte vollig farblos, dariiber 
hinaus destillieren in del' Regel abel' nur gelblich bis hellbraun gefarbte 
Produkte. Nach Beendigung del' Destillation hinterbleibt in del' ,Blase 
ein teeriger Riickstand, Goudron odeI' Stearinpech genannt, del' unter be
sonderer .v orsicht abgezogen wird und bei entsprechender Konsistenz 
mancherlei technische Verwendunll. beispielsweise ala Isolierungsmasse, 
findet. . 

Wie schon oben erwahnt, ist es J,edoch' auch moglich, die duroh. 
Verseifung der genannten Abfallfette erhaltene Seifenma.sse selbst in 
del' beschriebenen Weise einer Vakuumdestillation EU unterwerfen. Die 
beigemischten Mineralole gehen alsdann im Wasserdampfstrom iiber, 
wahrend die Seifen, frei von unverseifbaren Bestandteilen als Riickstand 
hinterbleiben. Nach Zersetzung derselben mit Mineralsaure werden die 
abgeschiedenen Fettsauren alsdann el'lleut dem Destillationsverfahren 
unterworfen. 

Die auf diese Weise aus den obengenannten Abfallfetten erhaltenen 
Fettsauren sind ohne weiteres zur Seifenfabrikation verwendbar. !Wie 
das Olein verseifen sie sich leicht auf 25-50gra.diger Lauge und geben 
in del' Regel schone, feste Kernseifen von silbergla.nzendem Aussehen 
und 'durchaus einwandfreiem Geruch. : 

1m Gegensatz zu den bisher besproch~~en Fetten und Fettprodukten 
unterscheidet sich das 'aus del' rohen Schafwolle gewonnene W oUfett 
durch seine chemische Zusammensetzung wesentlich von den gewohn
lichen Fettstoffen, da die in ihm enthaltenen Fettsauren nicht an das 
dreiwertige Glyzerin, sondern an Cholesterin, Isocholesterin und ein
wertige hochmolekulare Alkohole gebunden sind, die sich in bezug auf 
ihre Eigenschaften und zwar insonderheit in bezug auf ihre Loslich~eits
verhii.ltnisse sehr wesentlich yom Glyzerin unterscheiden. Da jedoch die 
Entfettung der Wolle in der Regel nicht durch Extraktion, sondern durch 
Waschung mit besonders hergestellten Textilseifen geschieht, so enthii.lt 
L.. S c h r a u th, Handbuch der Seifenfabrikation. 5, A.un. ~ 
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das aus den Seifenwassern durch Mineralsauren abgeschiedene Rohwoll
fett auch die diesen Seifen entsprechenden, mf'ist ungesattigten Fett
sauren, noch unzersetzte Seifen, Schmutz- und Farbstoffe und vor allem 
auch einen nicht unbedeutenden vielfach 40--50 % betragenden Wasser
gehalt. 

Eine Verseifung des Wollfettes ist unter den iiblichen Verhaltnissen. 
jedoch nur insoweit moglich, als ihm freie Fettsauren beigemischt sind, 
da sich die Fettsaure-Cholesterinester im Gegensatz zu den Fettsaure
glyzeriden nur bei Temperaturen iiber 100° und unter erhohtem Druck 
voll verseifen lassen. Bei einer Verseifung im offenen Siedekessel bleibt 
also das eigentliche W ollfett unverandert und verteilt sich in der durch 
Neutralisation der vorhandenen Fettsauren gebildeten Seife. Auf Grund 
dieser Bestandigkeit aufieren Einfliissen gegeniiber findet das nach 
besonderem Verfahren gereinigte, von den Seifenfettsa~ren des Wasch
wassers getrennte Wollfett bekanntlich auch als Lanolin zum "Oberfetten 
von Feinseifen vielfache Verwendung. 

Eine Verwertung des Rohwollfettes fiir die Seifenfabrikation selbst 
wird sich nach dem Obigen also nur ermoglichen lassen, wenn nach 
volliger Verseifung der wachsartigen Bestandteile im Autoklaven odeI.' 
bei Gegenwart hochsiedender Losungsmittel 1) die unverseifbarenAlkohol& 
von den frei gewordenen Fettsauren nach einer der vorbesprochenen 
Methoden getrennt und diese letzteren durch Destillation gereinigt 
werden. 2) Die Extraktion der Natron- oder Kalkseifen mit organischen 
Solventien stofit allerdings auf Schwierigkeiten, die sich nur durch 
vollige Entfernung der im Rohwollfett enthaltenen ungesattigten Fett
sauren vermeiden lassen. Die vorherige Hydrogenisierung des in ge
eigneter Weise vorgereinigten W ollfettes, bzw. die Alkalischmelz& 
geben aber ohne weiteres die Moglichkeit zur Umwandlung diesel.' 
letzteren in gesattigte Fettsauren, deren Natron- oder Kalkseifen; 
wie bereits erwahnt, in den geeigneten Extraktionsmitteln vollig un
loslich sind 3). 

Neben den vorbesprochenen Produkten werden haufig auch unter 
der BezeichnuIl:g " Seifenfett" , "Butterfett" u. dgl. Abfallfette ange
boten, die als Olriickstii.nde der Speiseolfabrikation bzw. Raffinations_
riickstande der Kunstbutterfabrikation gewonnen werden. Der Haupt
vertreter dieser Klasse ist der sogenannte "soapstock", eine bei del.' 
Reinigung des Baumwollsaatoles erhaltene, meist dunkel gefarbte Fett
masse, die neben mehr oder weniger NeutralOl im wesentlichen die durch 
Neutralisation der im RobOl enthaltenen Fettsauren gebildete Natron
seife und samtliche Farbstoffe des RobOles enthalt. Der Gesamtfett
sauregehalt des soapstock betragt in der Regel 40--65.% teils an Alkali, 
teils an Glyzerin gebunden. 

Die Verarbeitung des soapstock, wie iiberhaupt aller ahnlichen 
Raffinationsriickstiinde geschieht in der Regel durch wiederholtes Aus-

1) S. S.26. 
2) S. DRP. 287741. 
3) S. Scl\rauth. Die zweckmaJ3ige Verwendung des Rohwollfettes in der

Seifenindustrie. Seifensiederzeitung 1916, 84, 437. ' 
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saIzen nach voraufgegangener volliger Verseifung mit Natronlauge und 
durch eine nachfolgende Behandlung mit oxydierend wirkenden Bleich
mitteln. Hierdurch wird eine vollige Abtrennung der mechanischen 
Verunreinigungen und vielfach auch eine weitgehende Entfarbung be
wirkt. Je nach Herkunft des Produktes liiBt sich aber auch hier haufig 
eine Reinigung kaum anders bewirken, als durch Destillation der aus den 
vollverseiften Riickstanden mit starkeren Sauren in Freiheit gesetzten 
Fettsauren (soapstock europaischer Herkunft). 

Die aus soapstock hergestellten Spifen sind ziemlich weich und 
enthalten in der Regel 63-66 % Fettsaure. Ihre Verwertung geschieht 
am vorteilhaftesten in der Seifenpulverfabrikation, doch ist es selbst" 
verstandlich, daB insonderheit die destillierten Fettsauren das Cotton61 
auch bei der Herstellung von Kernseifen usw. ersetzen konnen. 

FUr den Einkauf dieser und aller ahnlichen Abfallfette ist als Basis 
"lediglich der Gehalt an "verseifbare m Gesamtfett" anzuerkennen, da 

. der Begriff "Gesamtfett" auch die unverseifbaren, fettahnlichen Korper 
einbezieht, der Kaufer aber nur auf Grund der verseifbaren Bestandteile 
ein Urteil iiber den Wert dieser Produkte erhalten kann. In oberflach
licher Weise laSt sich ein solches gewinnen, wenn man das Fett in einem 
Kolbchen mit graduiertem HaIse durch Erwarmen mit verdiinnter 
Schwefelsaure zersetzt, die abgeschiedene Fettsubstanz durch Auffiillen 
des Kolbchens mit Wasser in den Hals treibt, und dortselbst ihr Volumen 
zur Ablesung bringt. Auch fUr die wahre Farbe des Produktes bietet 
diese Methode einen Anhaltspunkt. 

Die oben erwahnten Olriickstande kommen vielfach aber nicht nur 
in Form von Seifenpasten, sondern von vornherein als destillierte Fett
sauren (black grease) in den Handel und werden haufig noch durch 
Pressen in Stearin und Olein geschieden. Bei geringem Gehalt an un
verseifbaren Bestandteilen konnen auch diese Produkte selbstverstand
licherweise in der Seifenfabrikation Verwendung finden. Ihre Ver
arbeitung geschieht in der nachbeschriebenen, fiir die Verseifung von 
Fettsauren allgemein iiblichen Weise. . 

FettsRnren, Harze nnd NaphtensRnren. 
Seitdem die Spaltung der Fette nach den vorbeschriebenen Methoden 

auch in der Seifenfabrikation Boden gewonnen hat, kommen neben 
den Fetten selbst in erheblichem MaBe ala Rohmaterial auch die Fett
sauren in Betracht, deren Verseifung sich nicht durch Atzalkalien, 
sondern auch durch Alkalikarbonate ermoglichen laSt, sodaS sich, von 
der vollstandigeren Gewinnung des Glyzerins in einer an sich wert
volleren Form ganz abgesehen, auch hier wieder aus der Fettspaltung 
eine nicht unwesentliche Verbilligung des gesamten Fabrikations
prozesses ergibt. 

In friiheren J ahren wurde der Seifenindustrie allerdings allein das 
fliissige Olein der Stearinfabrikation angeboten, ein im wesentlichen 
aus Olsaure und wechselnden Mengen von darin geloster £ester Fett
saure (Stearin- und Palmitinsaure) bestehendes Gemisch, das als 

9* 
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Abfallprodukt bei der Herstellung des Stearins durch PreBarbeit ge
wonnen wird. 1) 

1m Handel unterscheidet man gewohnlich das dunklere "Saponifikat
Olein" und das helle "Destillat-Olei'n", je nachdem das Produkt durch 
Saponifikation, d. h. durch Verseifung der Fette im Autoklaven mit 
Kalk, Magnesia oder Zink oder durch Spaltung der Fette mit Schwefel
saure (Azidifikation) und nachfolgende Destillation gewonnen ist. Da 
aber heute in der Regel in den Stearinfabriken nach dem sogenannten 
gemischten Verfahren gearbeitet wird, das durch Einschaltung eines 
Saurungsprozesses zwischen Autoklavenspaltung und Destillation Fett
sauren von einwandfreier Beschaffenheit in wirtschaftlicher Weise er
zielen laBt, so sind die am haufigsten angebotenen Oleine korrekterweise 
als "Destillat-Olei'ne" zu bezeichnen. 

Die Oleine des Handels sind gelb bis dunkelbraun gefarbte, mehr 
oder weniger klare Flussigkeiten, deren Erstarrungspunkt, J od- und 
Saurezahl mit der jeweiligen Zusammensetzung wechselt. AuBer Olsaure· 
enthalten sie Palmitin- und Stearinsaure, Isooisaure und Laktone, bis
weilen auch starker ungesattigte Fettsauren, wie Linolsaure u. a. Die 
Saponifikatolei'ne enthalten auBerdem in der Regel 3-11 % unge
spaltenes Neutralfett, die Destillatoleine haufig Kohlenwasserstoffe, die 
sich bei der Fettsauredestillation durch Zersetzung bilden konnen, doch 
solI bei sachgemaB geleiteter Destillation der Gehalt an diesen 2-3 % 
nicht uberschreiten. Die Jodzahl der Saponifikatoleine liegt gewohnlicn 
zwischen 78 und 82, die der Destillatoleine meist etwas hoher, etwa bei 
86, der Gehalt an freien Fettsauren (Olsaure) betragt bei den ersteren 
87-95 %, bei den letzteren 93-98 %. 

Die Verseifungszahl liegt in der Regel zwischen 198 und 208, die 
Neutralisationszahl zwischen 170 und 190. Der Erstarrungspunkt der 
Oleine wird zwischen 8 und 120° gefunden, das spezifische Gewicht 
betragt bei 15° 0 0,897-0,902. 

Die Verleimung des Oleins geschieht am besten mit 24-25gradiger 
Atzlauge oder besser, wie schon oben erwahnt, mit Natriumkarbonat
losungen von etwa 30° Be bzw. Pottaschelosungen von 20-22° Be. 

FUr die Herstellung von Natronseifen, die fUr gewohnlich relatiT 
weich ausfallen, ist ein moglichst hoher Gehalt an festen Fettsauren vor
teilhaft, weil sich damit die Mitverwendung fester Fette beim Fettansatz 
mehr oder weniger einschranken laBt. Fur die Herstellung glatter 
Schmierseifen aber ist im Gegensatz hierzu ein moglichst tief schmelzen
des Olein vorzuziehen, um den bekannten Kristallisationserscheinungeu 
in der Seifenmasse vorzubeugen. In beiden Fallen ist jedoch die Allein
verwendung von Destillatolein wenig empfehlenswert, da es eine schlechte 
Ausbeute ergibt, und weil die erhaltenen Seifen keinen Verb and besitzea 
und eine Fiillung kaumvertragen .. Natr('lJReifen aus SaponifikatoleiB 

. 1) Der Name des Produktes ist ebenso wie die Bezeichnung "Stearin" fUr 
die gleichzeitig gewonnenen festen Anteile vom wissenschaftlichen Standpunkt 
aus ala unrichtig zu bezeicbnen, do, der Chemiker mit OleIn den fiiissigen, mit 
Stearin den festen Anteil der Neutralfette bezeichnen miil3te, die hier in 
Frage stehenden Produkte Glyzerin aber nicht mehr enthalten. 
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clagegen sind fest, homogen und besitzen einen eigenartigen, nicht 
unangenehmen Geruch. Auf Unterlauge gesott.en sind sie schmutzig
gelb, auf Leimniederschlag rotlichgelb bis braun gefarbt, geschmeidig 
und von gutem Schaum- und Waschvermogen. Die Grenzlauge ist bei 
Siedetemperatur eine Natronlauge von ungefahr 9° Be und eine Koch
salzlosung von ungefahr 70 Be, der Prozentgehalt an Fettsaure betragt 
60,5-61 %, entsprechend65-66 % Reinseife oder eine Ausbeute von 
165 %. 

Die Kaliseife des Saponifikatoleins ist eine braune,klar durch
Bcheinende Schmierseife von guter Konsistenz und Temperaturein£l.iissen 
gegeniiber von geniigender Bestandigkeit. Da sie ziemlich bedeutende 
Mengen von Neutralsalzen aufzunehmen vermag, laBt sich die Ausbeute 
vielfach bis auf 240 und 245 % steigern. 

Vornehmlich wird das Olein aber fiir die Herstellung von Textil
seifen verwandt, bei denen die auBeren Eigenschaften, vor allem die 
Konsistenz eine geringere Bedeutung besitzen, und in groBen Mengen 
wird es daneben auch fiir die Herstellung von Wasch- und Seifenpulvern 
benutzt. In Verbindung mit Talg, Knochenfett, gebleichtem Palmol 
u. dgl. dient es dann weiter zur Herstellung gewohnlicher Kernseifen, 
deren Schaumvermogen und Waschkraft eine sehr befriedigende ist. 

Neben dem Olein kommen heute aber auch eine groBe Anzahl anderer 
Fettsauren in den Handel, zunachst unter den Namen "Talgfett
sauren", "animalische Fettsauren", "festes weiBes Olein" u. dgl. Pro
dukte, welche aus den vorbesprochenen Abfallfetten hergestellt sind und 
inder Regel einen mehr oder weniger hohen Gehalt an unverseifbaren 
Bestandteilen aufweisen. In all diesen Fallen sollte der Kaufer eine 
Garantie fUr den Ursprung der Ware verlangen und beim Einkauf be
sonders, wie schon oben erwahnt, den Gehalt an "verseifbarem Gesamt
fett" als Basis zugrunde legen. 

Aber auch die nach den verschiedenen Spaltungsmethoden gewonne
nen Fettsauren werden heute direkt gehandelt. Die Moglichkeiten ihrer 
Verwendung ergeben sich aus der Verwendungsweise der Neutralfette, 
aus denen sieerhalten sind. Fiir ihre praktische Verarbeitung, wie iiber
haupt fiir die Verarbeitung von Fettsauren aller Art, ist jedoch die 
Tatsache von Bedeutung, daB die aus Fettsauren hergestellten Seifen 
vielfach nachdunkeln, leicht £l.eckig werden und haufig iiberhaupt nicht 
rein weiB zu erhalten sind. Es beruht dies darauf, daB Fettsauren infolge 
der vielfachen Beriihrung mit Eisen sowohl bei ihrer Herstellung wie 
insbesondere auch beim Lagern in eisernen Tanks, Fassern usw. nicht 
unbedutende Eisenmengen in Losung bringen, die zu den erwabnten 
Dbelstanden den AnlaB geben. Vor Verarbeitung solcher Fettsauren ist 
daher eine sorgfaItige Waschung mit verdiinnter Salzsaure in der Warme 
8ehr empfehlenswert, da durch die so erfolgende Entfermlllg des Eisens 
einerseits eine wesentliche Aufhellung der Fettsauren selbst bedingt. 
andererseits aber auch die Herstellung rein weiBer Seifen ermoglicht wird. 

Die Verarbeitung der Fettsauren. Die Verwendung der Fettsauren 
znr Seifemabrikation beruht auf einem relativ einfachen chemischen 
FrozeB, indem die Fettsauren auf Grund ihres starkeren Saurecharakters 
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die Fahigkeit besitzen, aus den AlkaJikarbonaten die Kohlensaure aus
zutreiben und sich selbst mit dem Alkali unter Austritt von Wasser Zll' 

fettsauren Alkalien zu vereinigen. Die Neutralisation der Eettsauren 
verlauft also nach dem durch die folgende Gleichung ausgedriickten ein
fachen Reaktionsschema: 

2 R.COOH + Na2COa = 2 R.COONa + H 20 + CO2, 
Fettssure Natrium- Seife Wasser Kohlenssure 

karbonat 

Die Verarbeitung der Fettsauren auf diesem Wege, die sogenannte 
Karbonatverseifung, begegnete anfangs aber einem starken Vorurteil, 
da man zunachst nicht imstande war, die durch das Entweichen der 
Kohlensaure gegebenen, technischen Schwierigkeiten zu iiberwinden und 
auBerdem die Ansicht vertrat, daB diese Arbeitsweise schlech~ aussehende 
Ware liefere. Mit der Zeit ist dieses Verurteil aber vollig geschwunden, 
zumal sich das Verfahren selbst ohne weiteres durchfiihren laBt, wenn 
man im Gegensatz zu der bei der Verseifung von Neutralfetten iiblichen 
Arbeitsweise die Fettsaure alImahlich zur Lauge gibt. Die Ansatze zur 
Karbonatverseifung diirfen alIerdings hOchsteIis zwei Drittel so groB sein, 
als beim Sieden mit kaustischer Lauge, weil beim Entweichen der Kohlen
saureein nicht unbedeutender Steigeraum im Kessel vorhanden sein muB. 
Des weiteren ist zu bea.chten, daB die technischen Fettsauren je na.ch dem 
Spaltungsverlauf einen mehr oder weniger groBen Prozentsatz an Neu
tralfett aufweisen, dessen Verseifung nach voraufg~gangener Neutrali
sation der Fettsauren selbst naturgemaB nur durch .A.tzalkaJien bewirkt 
werden kann. 

Die Karbonatverseifung wird daher in der folgenden Weise ausge
fiihrt. Die vorher genau berechnete Menge von kohlensauren Alkalien, 
ganz gleich, ob kalzinierte Soda oder Pottasche, wird in etwa. der doppel
ten Menge Wasser aufgelost und nach Zusatz von etwal0-15 % Koch
salz im Siedekessel bis zum Kochen erhitzt. Hierauf laBt man die vorher 
fliissig gemachte Fettsaure zuflieBen, wahrend man die Karbonatlosung 
in bestandigem Sieden erhalt. Die zuflieBende Fettsaure verbindet sich 
sofort mit dem Alkali, wobei Kohlensaure frei wird und unter starkem 
Schaumen und Steigen der Seifenmasse entweicht. Man hat daher den 
FettsaurezufluB so zu regeln, daB ein "Obersteigen der Seife nicht erfolgen 
kann, was vermieden wird, wenn die Fettsaure nur so stark zulauft, daB 
sie sofort von der durchstoBenden KarbonatlOsung in Seife iibergefiihrt 
wird. In besonders kritischen Momenten stellt man den Fettsaure
zufluB so lange ab, bis aIle im Kessel befindlichen Teile verseift sind. 
Am leichtesten tritt ein "Oberschaumen ein, wenn der letzte Rest der 
Fettsaure zur Verseifung gelangt, so daB man also da.nn besonders auf 
ihren langsamen ZufluB zu achten hat. Des weiteren ist es zweckmaBig, 
sich bei der Karbonatverseifung einer Wehrmaschine zu bedienen, mit 
deren Hille man sich ungleich leichter vor dem "Obersteigen der Seife 
schiitzen kann, alS beim Gebrauche des Handspatels. Sobald die letzte 
Fettsaure Verseifung eingegangen ist, laBt da,s, Steigen der Seife merklich 
nach, dessen ungeachtet ist es indessen notig, das Sieden noch langere 
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Zeit fortzusetzen, damit der frei gewordenen Kohlensaure Gelegenheit 
zum volligen Entweichen gegeben wird. Die Seife wird wahrenddessen 
immer schwerer und fangt allmahlich an zu fallen. Liegt sie endlich im 
Kessel, ohne sich wieder heben zu konnen, so ist anzunehmen, daB die 
Kohlensaureaustreibung beendet, ist, und das weitere Sieden kann in 
der Weise fortgesetzt werden, daB man die fiir das in der Fettsaure noch 
enthalten gewesene Neutralfett notige Atzlauge einbringt. Nach deren 
Zugabe tritt sofort wieder ein normales Sieden ein, die vorher schwer
fallige und triibe Seife wird dunkel, leimig und schlieBlich leichtfliissig. 
Sie kann nun abgerichtet und wie eine aus Neutralfetten gesottene 
Seife regelrecht fertig gemacht, verschliffen, bzw. ausgesalzen werden. 
Die LlI.ugenabrichtung ist immer etwas kraftig zu halten, weil alie Seifen 
aus Fettsauren etwas nachgreifen, so daB sich ein anfanglicher Alkaliiiber
gch"!lB nach einiger Zeit wieder verliert. 

Fiir die Berechnung der fiir die Durchfiihrung des Verfahrens er
forderlichen Karbonatmengen ist es zu beachten, daB mit Ausnahme 
der Palmkern- und Kokosolfettsauren, deren Neutralisationszahl bei 
etwa 250-265liegt, 100 kg einer 100 %igen Fettsaure etwa 20 kg Am
moniaksoda benotigen, und daB sich diese Menge entsprechend dem 
analytisch zu ermittelnden Neutralfettgehalt fiir je 5 % Neutralfett um 
etwa 1 kg verringert. Die erforderliche Menge Atzlauge ergibt sich dann 
ebenfalls ohne weiteres auf Grund der Analyse. 

Fiir die Herstellung von Schmierseifen aus Fettsauren ist die An
wendung der Karbonatverseifung im allgemeinen nicht. empfehlenswert. 
Bei dieser Arbeitsweise wiirde sich nam1ich eine Verteuerung des Pro
zesses herausstellen, da sich die elektrolytische Kalilauge billiger stellt; 
als kalzinierte Pottasche. 

Man,verfahrt deshalb beim Sieden von Schmieraeifen aus Fettsauren 
in der folgenden Weise: 

Auf je 100 kg Fettsaure berechnet man 40 kg elektrolytische Atz
kalilauge von 50° Be und, je nach der Jahreszeit, bei glatten Schmier
~eifen 5-6 kg, kei Naturkornseife 10-12 kalzinierter Pottasche. Die 
Atzlauge wird mitsamt der darin gelOsten Pottasche auf 28-30° Be 
gestellt, wenn man mit direktem Dampf arbeitet, auf 26-27° Be da
gegen, wenn nur Freifeuerung vorhanden ist.' Nachdem man die Lauge 
bis zum Sieden erhitzt hat, laBt man die Fettsaure zuflieBen, wobei zwar 
ebenfalls sofortige Verseifung, jedoch kein heftiges Steigen eintritt. All
mahlich geht die anfangs stark iibertriebene Seife Verband ein und liegt 
schlieBlich, wenn das Laugen- und Wasserverhaltnis gut getroffen ist, 
als eine fertig abgerichtete und eingedampfte Seife im Kessel, die sich 
nachtraglich wie eine Seife aus Neutralfetten schleifen oder fiilIen laBt. 

Die Harze. Neben den vorbesprochenen Fetten und Fettsauren 
kommen fUr die Seifenfabrikation auch die dem jungen Holze und der 
Rinde von Fichten und Tannen entflieBenden, gewohnlich .als Fichten-, 
harz bezeichneten Produkte in Betracht, die besonders in Frankreich 
und Amerika in groBem MaBstabe gesammelt werden. Durch trockene 
Destillation, der Rohharze wird das Terpentinol von dem als klar schmel
zender Riickstand verbleibenden Kolophonium abgetrennt, da.s nach 
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einer Klarung und Filtration in der Kalte zu einer glasglanzenden, 
sproden und pulverisierbaren Masse von rotlichgelber bis dunkelbrauner 
Farbe erstarrt. Das .spezifische Gewicht des Kolophoniums liegt bei 
15° zwischen 1,045 und 1,085, der Schmelzpunkt je nach Herkunft und 
Qualitat zwischen 70 und 100°, bisweilen aber auch erst bei 120-130°. 
In Wasser ist das Kolophonium unloslich, leicht loslich dagegen in fast 
allen organischen Losungsmitteln. Seinem chemischen Charakter nach 
besteht es, von 15-20 % unverseifbaren Bestandteilen abgesehen. 
hauptsachlich aus freien Sauren (Abietinsaure und Pimarsaure), die in 
bezug auf ihre Konstitution jedoch mit den Fettsauren nicht identisch 
sind, trotzdem sie wie diese in Wasser leicht losliche Alkalisalze bilden. 
die sich wie echte Seifen verhalten. Die Verseifungszahl des Kolophoni
ums liegt in der Regel zwischen 145 und 195, doch sollte man aus Zweck
mal3igkeitsgriinden Harze mit einer Verseifungszahl unter 150 zur 
Seifenfabrikation nicht verwenden. 

Das Kolophonium verseift sich am besten mit schwachen Laugen 
von 10-15° Be, mit denen es beim Sieden leicht in Losung geht. Die 
gebildeten Seifen sind weich und sc?mierig, stark schaumend und be
sitzen ein gutes Reinigungsvermogen. Durch Kochsalz werden sie in 
konzentrierter Losung, aber auch dann nur unvollkommen, ausgesalzen. 
Auf Grund dieser Eigenschaften wird das Harz in der Seifenfabrikation 
lediglich als billiger Zusatzstoff bei der Herstellung von Fettseifen 
verwendet, deren Aussehen und Schaumvermogen eine Verbesserung 
erfahren sollen. Seine Mitverwendung ist durchaus statthaft und keines
wegs als Fiillung oder Falschung anzusehen. Es findet daher vornehm
lich bei der Herstellung von Hausseifen, undzwar insonderheit der 
sogenannten Oranienburger Kernseifen, Verwendung, wahrend Zusatze 
zu glattweiller Kernseife seltener sind. Auch zum Aussieden (Aus
stechen) des Leimniederschlages wird es viel benutzt, wobe(gleichzeitig 
durch Verbleiben der Farbstoffe in der Unterlauge eine Reinigung des 
Produktes erzielt wird. Bei der Herstellung brauner Harzkernseifen 
betragt seine Menge oft 50-60 % des Fettansatzes; gewohnlich wird 
es mit minderwertigen Fetten gemischt verarbeitet, deren Geruch as 
durch seinen aromatischen Eigengeruch verdecken soll. 

Fiir die Verseifung selbst wird das Harz gewohnlich in den gleichzeitig 
verwandten Fetten geschmolzen, es ist jedoch nicht immer notig, das, 
8elbe gemeinsam mit den Fettstoffen zu verleimen, da; es auf Grund seines 
sauren Charakters auch wahrend oder nach Beendigung des Durchsiedens 
in den Kessel gebracht werden kann. Bei gleichzeitiger Verwendung von 
Fettsauren wird die Verseifung am besten durch Karbonat bewirkt. 

Die Harze sind sowohl in dunklen als in hellen Qualitaten im Handel, 
und insonderheit die amerikanischen Harze, werden nach ihrer Farbe. 
Verseifungszahl und Reinheitsgrad mit Buchstaben derart bezeichnet, 
.all die Anfangsbuchstaben des Alphabets die dunkelsten Sorten, die 
I!Ipateren Buchstaben die helleren Qualitaten bezeichnen. Die Markea 
W. W. G. (Window-Glass) und W. W. (Whater White) sind die hellsten, 
.och werden fUr die Seifenfabrikation meist nur die Marken 'G. und J. 

Terwendet. \ 
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Die Naphtensiiuren. Die bei der Erdolraffination in Mengen bis 
zu 2 % abfailenden Naphtensauren bieten ein fiir die Seifenfabri
kation beachtenswertes Rohmaterial, das besonders in den Produktions
landern alsSeifensurrogat viel benutzt, neuerdings aber auch in Deutsch
land in groEeren Mengen angeboten wird. 

Die ihrer chemischen Konstitution nach zyklischen Naphtensauren 
werden in Form ihrer Alkalisalze bei der Raffination insonderheit des 
kaukasischen Erdols mittels Atzlauge als schmierige, unangenehm 
riechende Masse von brauner FarCe und weicher Konsistenz erhalten, 
die in RuEland als "Myloin", in Deutschland vielfach als "Mineralseife" 
bezeichnet wird. lhre Zusammensetzung schwankt in weiten Grenzen, 
in der Regel enthalt sie gegen 50 % Naphtensauren neben 18-20 % 
Gesamtalkali und etwa 30 % Wasser. DurchBehandlung mit Mineral
saure und nachfolgende Destillation lassen sich die Naphtensauren als ein 
hellfarbiges Produkt mit der ungefahren Saurezahl255 gewinnen, dessen 
Allgemeinverwendung lediglich durch einen vielfach nicht unerheblichen 
Gehalt an unverseifbaren Stoffen und den schon oben erwahnten, unan
genehm penetranten Geruch erschwert ist. Nach dem DRP. 179564 
lassen sich die Geruchsbildner jedoch durch Oxydation, insonderheit mit 
Kaliumpermanganat, zerstOren und ebenso findet auch in der Alkali
schmelze, der man am besten sogleich das rohe Myloin unterwirft, ahnlich 
wie in den vorbesprochenen analogen Failen eine Desodorisierung statt. 

Die durch Neutralisation der Naphtensauren mit Natronlauge erhalte
nen, in Wasser lei~ht lOslichen und gut schaumenden, seifenahnlichen Pro
dukte sind relativ weich und auch durchHartung mittelsSalz oderLauge 
nicht in fester Form zu erhalten. 1m Gegenteil vertragt der Seifenleim 
Tiel Salz, ohne. daB eine eigentliche Aussalzung eintritt. Am besten 
werden die' Naphtensauren daher gemeinsam mit harteren Fetten, wie 
Talg, geharteten Fetten, gegebenenfails unter gleichzeitigem Zusatz von 
Palmkern- oder Kokosol verseift. Auch ihre Verwendung als Oleinersatz 
bei der Fabrikation von Seifenpulvern u. dgl. ist durchaus empfehlenswert. 

Die Kaliseife der Naphtensauren ist eine gelbbraun bis rotbraun 
gefarbte Schmierseife, die Transparenz, Glanz und in wiisseriger Losung 
eine gute Schaumfahigkeit besitzt. Temperaturschwankungen g. gen
iiber ist sie geniigend widerstandsfahig, so daB die Naphtensauren 
insonderheit nach erfolgter Desodorisierung, auch zur Schmierseifen
fabrikation sowohl fUr sich allein, als mit anderen geeigneten Olen ver
lI1ischt, anstandslos verwendbar sind. 

Synthetische Fettsauren und Seifen. 

Man hat sich vielfach bemiiht, neben den natiirlichen tierischen 
oder pflanzlichen Fetten und Olen auch die Erdoldestillate fiir die 
Herstellung von Seifen nutzbar zu machen. Die Oxydation der Petro
'leumkohlenwasserstoffe zu den ihnen entsprechenden Karbonsauren ist 
theoretisch ohne weiteres denkbar und seit langem auch praktisch in 
kleinerem Mallstabe durchgefUhrt worden. 1) 

1) S. Z. B. Zelinski, Seifensiederzeitung 30, 273, DRP.151880, 
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Aber erst die in neuester Zeit gemachten Erfahrungen lassen es als 
wahrscheinlich erscheinen, daB das Problem, Kohlenwasserstoffe in 
Fettsauren, bzw. Seifen zu iiberfiihren, auch in technisch wirtschaftlicher 
Weise wirklich durchfiihrbar ist. Die diesbeziiglichenArbeiten greifen vor
nehmlich zuriick auf die Versuche Eugen Schaals, der die Gewinnung 
von Fettsauren aus Petroleumkohlenwasserstoffen erreichen wollte, indem 
er u. a. einen Luftstrom bei h6herer Temperatur und in Gegenwart 
von Alkalien auf das Ausgangsprodukt einwirken lieB.I) Das Verfahren 
wurde, obwohl es sich in der Praxis nicht bewahrte, viel£ach nachgepriift 
und ist bis in die neueste Zeit hinein Gegenstand eifriger Diskussion ge
blieben. 

Wahrend der Knegsjahre ist nun im AnschluB an diese alten Versuche 
von verschiedener Seite die Oxydation des Paraffins mit feucqter Luft 
oder reinem Sauerstof£ gegebenenfalls unter Druck (Druckoxydierung) 
mit dem Ergebnis durchgefiihrt worden, daB bei Temperaturen zwischen 
100 und 150 0 und in Gegenwart eines Katalysators (Sikkativs) technisch 
reine Karbonsauren erhalten wurden. Dieselben sind nahezu frei von 
allem Unverseifbaren und enthalten neben einigen, bisher noch nicht 
bekannten Sauren fast die gesamte Kette der gesattigten Fettsauren. 
Der ProzeB soll bereits in Osterreich in befriedigender Weise zur tech
nischen Durchfiihrung gelangen. Das Verfahren selbst, das durch eine 
Reihe von Patenten 2) geschiitzt ist, beschrankt sich aber nicht auf die 
Anwendung des Paraffins, da auch andere Kohlenwasserstoffe, wie 
SpindelOle, Vaselin6le, Braunkohlenteerdestillate und auch Braun
kohlenteer selbst dem analog durchgefiihrten OxydationsprozeB leicht 
zuganglich sind. Die so erhaltlichen Seifen sind in jeder Weise brauch
bar, zumal da auch dem Paraffin, wenn es in geeigneter Weise emul
giert wird, eine nicht unbedeutende Waschwirkung zukommt. 3) 

Aber nicht nur in der vorerwahnten Art k6nnen Kohlenwasser
stoffe ein Ausgangsmaterial fUr die Herstellung von Fettsauren oder 
Seifen sein. Harries hat mit seinen Mitarbeitern K6tschau und 
Albrecht gezeigt, daB sich auch aus den vornehmlich ungesattigten 
Bestandteilen des Braunkohlenteers durch wiederholte Behandlung 
mit Ozon und nachfolgende Spaltung der so erhaltenen Ozonide Fett
sauren, bzw. gut schaumende Seifen erhalten lassen, die in ihren h6her 
siedenden Bestandteilen aus Stearinsaure, Palmitinsaure und Myristin
saure bestehen. 4) 

Auch die Behandlung mit schmelzenden Atzalkalien fiihrt, wie einer
seits vonHarries und seinenMitarbeitern 5) undandererseitsgleichzeitig 
von S c hr aut h 6) festgestellt wurde, zu den Alkalisalzen hochmolekularer 
Karbonsauren, die nach entsprechender Aufarbeitung fUr die Her-

1) DRP. 32705. 
2) Zeitschr. f. angew. Chern. 31, 69. Ber. d. Deutsch. Chern. Ges. 63, 6i, 

[1920]. Chern. Zentralblatt 1920. II. S. 22. 
3) DRP. 308442. (Providoi-Vasolinseife.) 
4) H. 69792 IVj12o, K. 63890 IVj12o, A. 28188 IVj120. 
~) DRP. 314745, 314746, 314747. 
6) T. 21055 IVj12r. 
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stellung von Seifen verwendetwerdenkonnen. Franz Fischer hat dann 
mit seinen Mitarbeitern ahnliche Versuche in verschiedenartiger Rich
tung angestellt und hat einerseits ebenfalls aus dem salbenartigen 
Braunkohlen-Generatorteer durch Behandlung mit Ozon in Gegenwart 
von Soda fettsaureartige Produkte er halten, andererseits ist es ihm 
gelungen, das Montanwachs durch eine Behandlung mit Sauerstoff oder 
Ozon in niedriger molekulare Fettsauren aufzuspalten und so zu Pro
dukten zu gelangen, die ebenfalls als Seifen teohnisohe Verwendung 
finden konnen. 1) 

SohlieBlioh sei auoh auf die von Bornstein ausgearbeiteten Verfahren 
hingewiesen, die die Gewinnung hoherer Fettsauren aus Holzteer zum 
Gegenstand haben. 2) Die Ausbeute ist hier allerdings abhangig von der 
Herkunft und der Natur des Ausgangsmaterials, immerhin gelang es aber, 
aus obersohlesisohem und polnischem Kiefernholzteer etwa 28 g Olsa.ure 
und 48 g Palmitinsii.ure pro kg Rohteer zu gewinnen. 

Es ist jedoch zu beachten, daB die hier genannten Verfahren 
noch keineswegs sa.mtlich soweit durchgearbeitet sind, daB· sie ganz 
allgemein auoh fiir den GroBbetrieb als geeignet gelten diirfen~ Da die 
hisher vorliegenden Versuchsergebnisse immerhin aber intereBBante und 
wertvolle Hinweise bieten, die ohne Zweifel sohon in absehbarer Zeit 
zu dem erstrebten Ziele fiihren werden, darf auch der Seifenfabrikant 
besonders til Riioksicht auf die gegebenen Verha.ltnisse kiinftighin nicht 
roehr achtlos an ihnen voriibergehen. 

Die Alkalien. 
Mit dem Namen Alkalien .bezeichnet man die Oxyde einer kleinen 

Gruppe von Metalien, welche sich daduroh auszeichnen, daB sie leichter 
sind als W 8.$ser, sioh an der Luft sehr leicht oxydieren und Bohon bei 
gewohnlicher Temperatur das Wasser unter Entwicklung von Wasser
stoff zersetzen. Die Oxyde dieser Metalle sind die stii.rksten B~n, 
welohe man kennt; sie verbinden sioh mit Wasser zu Hydraten, den so
genannten kaustischen Alkalien. Diese haben einen a.tzenden, !augen
artigen Gesohmack, zerstoren die Haut und aIle. organischen Gewebe 
und sind im Wasser leicht loslich. Ihre Losungen farben gerotete 
Lackmustinktur blau und CurcumalOsung braun; sie rea~eren, wie man 
sagt, alkalisoh. Aus der Luft ziehen sie Wasser und Kohlensa.ure an. . 

Von den Alkalihydraten finden zwei eine ausgedehnte teohnisohe 
Verwendung: das Kaliumhydrat (KOH) oder Xtzkali und das 
Natriumhydrat (NaOH) oder Xtznatron. Zu ihrer Darstellung 
dient das betreffende kohlensaure Alkali, also das kohlensaure 
Kalium (K2COS) oder Pottasche und das kohlensaure Natrium 
(Na2COS) oder Soda. Das gewohnliche Mittel zur Verwandlung der 
kohlensauren Alkalien in die Alkalihydrate ist der gelOsohte Kalk, das 
Kalkhydrat (Kalziumoxydhydrat) Ca(OH)2' Werden LOslingl;ln von 

1) F. 42208 IV/12o, F.44348 IV/23b, F. 42997 IV/23b. 
2) B. 83209 IV'j23d, B. 87227 IV/23d. 
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kohlensauren Alkalien mit Kalkhydrat zusammengebracht, so findet 
eine Umsetzung in der Weise statt, daB die Kohlensaure der Alkalien 
sich mit dem Kaliziumoxyd zu kohlensaurem Kalk verbindet, der, in 
Wasser unloslich, zu Boden fallt, wahrend das Alkali mit dem Hydrat
wasser des Kalkes als Alkalihydrat gelost bleibt, entsprechend den 
Gleichungen: 

Na2COa + Ca(OH)2 CaCO.a + 2NaOH 
Soda Kalkhydrat kohlens . .Kalk Atznatron 

K 2COa + Ca(OH)2 CaCOa + ~KOH~ 
, Pottasche Kalkhydrat kohlells. Kalk Atzkali 

Neben den Atzalkalien sind also auch die Alkalikarbonate, Soda und 
Pottasche, fiir die Seifenfabrikation von groBer technischer Bedeutung. 
Ihre Herstellung sowie die Eigenschaften der wichtigsten Handels
qualitaten sollen daher zunachst im folgenden behandelt werden. 

'Die Soda. 
Die Soda kommt in den Handel nach ihrer Abstammung 1. ala 

natiirliche Soda in sehr geringer Menge und 2. als kiinstliche Soda 
in groBtem Umfange. 

Nattirliche Soda. Kohlensaures Natron findet mch in der Natur 
weit verbreitet als Bestandteil vieler Mineralien und aufgelost in vielen 
natiirlichen Wassern, so in den Natronseen von Ungarn, Agypten, 
Zentralafrika, in den Steppen zwischen dem Schwarzen und Kaspischen 
Meere, in der groBen nordamerikanischen Ebene zwischen den Alleghanilil 
und Rocky Mountains, in Mexiko, Siidamerika usw., ferner auch als Aua
witterung an vielen Orten, namentlich in der Nahe solcher Natronseen. 

In der Nachbarschaft von Solquellen, in Salzsteppen, vorzugsweise 
aber am Meeresstrande, wachsen des weiteren Pflanzen, welche orgo.
nische Natronsalze (oxalsaures und weinsaures Natron) enthalten. 
Aus der Asche dieser Strandpflanzen wurde biszu Ende des 18. Jahr
himderts der groBte Teil der Handelssoda hergestellt, die in dieser 
Weise heute aber lediglich an den schottischen und irischen Kiisten, am 
Hittelmeer in Sizilien und Sardinien, an der spanischen Kiiste, nament
lich in der Provinz Valancia, in Marokko, auf Teneriffa, sowie in den 
Steppen von SiidruBland und Armenien gewonnen wird. 

Da die Pflanzensoda nur eine gesinterte, nicht durch Auslaugen 
gereinigte Pflanzenasche ist, so enthalt me naturgemaB auch die samt
lichen anorganischen Bestandteile der Pflanzen selbst. Bei Behandlung 
mit Wasser bleibt daher stets ein bedeutender Riickstand von Kalk
Aluminium-, Eisenoxyd u. dgl., wahrend dar in Wasser losliche Teil 
neben kohlensaurem Natron (und kohlensaurem Kali) stets auch Alkali
chloride und -sulfate enthalt. Es ist daher verstandlich, daB die natiir
liche Soda fast·iiberall durch die kiinstlicheverdrangtworden ist und fast 
nur noch in den Landern Anwendung findet. in denen me produziert wird. 

Ktinstliche Soda. Bis zur franzosischen Revolution war die durch 
Veraschung von Holz gewonnene Pottasche ungleich wichtiger als dilt 
relativ schwer erhaltliche Soda. Als aber mit der Entwicklung der 
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Baumwollindustrie und vieler anderer Industriezweige die Naohfrage 
, naoh Alkalikarbonaten nioht mehr befriedigt werden konnte, war as 

natiirlioh, daB man sioh bemiihte, fiir die stetig im Preise steigende Pott
asohe einen Ersatz aus dem iiberall zugangliohen Koohsalz herzustellen. 
Einen bedeutenden Antrieb gab diesen Bestrebungen der sohon erwahnte 
Preis von 2400 Livres, welohen die franzosisohe Akademie der Wissen
sohaften 1775 fiir die beste Methode zur Umwandlung des Koohsalzes 
in Soda ausgesetzt hatte. 

Die ersten Bewerber um diesen Preis waren der Benediktinerpater 
Malherbe (1778), Guyton de Morveau und Carny (1782) und de 1& 
Metherie. Die von diesen empfohlenen Verfahren vermoohten sioh 
jedooh nioht lange zu halten, da das naoh denselben dargestellte Produkt 
weder im Praise, nooh in der Qualitat mit der aus Spanien kommenden 
Pflanzensoda konkurrieren konnte. Erst Nioolas Leblano hat das 
naoh ihm benannte Verfahren der Sodagewinnung niit soloher Voll
kommenheit hingestellt, daB es auoh heute nooh teohnisohe Bedeutung 
besitzt. 

Das Leblano-Verfahren besteht darin, daB man ein Gemenge von 
kalziniertem sohwefelsauren Natron (Gla.ubersalz), kohlensaurem Kalk 
und Kohle er~tzt; es entsteht alsdann kohlensaures Natron unter gleioh
zeitiger Bildung von Sohwefelkalzium und Kohlensaure. 

Das sohwefelsaure Natron (in der Sodaindustrie kurz als Sulfat be
zeiohnet) wird duroh Behandlung von Koohsalz mit konzentrierter 
Sohwefelsaure bei hoher Temperatur gewonnen; es resultieren, dann 
sohwefelsaures Natrium und Salzsaure, entspreohend der Gleiohung: 

2NaCI + H2S04 = 2HCl + Na SO" 
Kochsalz Schwefelaiure Salzsiure schwefefs. Natrium 

Der kohlensaure Kalk wird sowohl als Kalkstein, wie als Kreide 
angewandt. Als Kohle dient meist Steinkohle, in manohen Gegenden 
auoh Braunkohle, wahrend Le blano selbst Holzkohle empfohlen hatte. 
Seine Misohung bestand aus 100 Teilen kalziniertem Sulfat, lOO Teilen 
Kreide und 50 Teilen Holzkohle. Die Sohmelzung der Sodamisohung 
findet in Fla.mmenofen bzw. in drehbaren Zylinderofen statt. 

Die so erhaltene Rohsoda besteht im wesentliohen aus 36-40 % 
kohlensaurem Natron und etwa 30 % Sohwefelkalzium, .!tzkalk, kohlen
saurem Kalk und 1-3 % NaOH. Auoh geringe Mengen Chlomatrium, 
sohwefelsaures sowie kieselsaures Natrium, ferner 1/2-1 % Sohwefel
natrium sind in der Sohmelze enthalten. Infolgedessen wird sie in der 
Regel einem AuslaugeprozeB unterworfen, der zu einem Produkt von 
groBerer Reinheit und Haltbarkeit fiihrt. 

Das Auslaugen der Rohsoda erfolgt systematisoh in sogenannten 
Shankssohen Apparaten, um mit mogliohst wenig Kosten eine kon
zentrierte Losung zu erreiohen. Die erhaltene Rohsodalauge wird als
dann duroh Eindampfen konzentriert. Das sioh dabei absoheidende 
Salz wird mit durohlooherten Sohaufeln herausgenommen und in$en 
Trichter geworfen, aus welchem die Mutterlauge in die Eindampfpfanne 
zuriiok1a.uft. Das verdampfte Losungswasser wird durch Rohsodalauge 
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ersetzt, bis die Mutterlauge das sich ausscheidende Salz zu sehr verun
reinigt und alsdann fiir sich getrennt aufgearbeitet wird. 

Nunmehr wird die gewonnene Soda in Flammenofen kalziniert, 
wobei man je nach den Umstanden ein Produkt mit einem Reinsoda
gehalt von 90-97 % erhalt. Die so gewonnene Soda wird alsdann ent. 
weder gemahlen oder fiir manche Zwecke noch einmal raffiniert. Eine 
gute kalzinierte Soda (Sekunda-Soda), wie sie nach der Beschreibung 
erhalten wird, solI weiB, nicht gelb oder gar rotlich sein. Haufig ist die 
Farbe blaulich, was von mangansaurem Natron herriihren kann, welches 
sich schon in der Rohsoda bildet, neuerdings aber auch zuweilen ab
sicht~ch zugesetzt wird. 1st die Soda grau, so enthalt sie in der Regel 
viel Atznatron und Schwefelverbindungen .• 

FUr manche Zwecke ist die gewohnliche, kalzinierte Soda, wie ge
sagt, nicht rein genug. Das Atznatron, sowie die in Wasser unloslichen 
Beimengungen sind besonders da storend, wo die Soda, wie in der Glas
fabrikation, ohne vorheriges Auflosen und Absetzen angewandt werden 
muB. Deshalb wird fiir die feinsten Glassorten und fiir einige andere 
Zwecke eine raffinierte Soda verlangt, die durch Wiederauflosen des 
oben besprochenen Produktes in Wasser, Klaren der so erhaltenen wasse
rigen Losung, Eindampfen und Kalzinieren gewonnen wird. 

Der groBte Teil der in den Handel gehenden Soda wird zuvor ge
mahlen, da sie indiesem Zustande einerseits ein viel besseres Aussehen 
hat·und fiir die Konsumenten leichter zu behandeln ist, andererseits die 
Kosten des Mahlens viel weniger betragen, als die Extrakosten der Ver
packung bei ungemahlener Soda, welche etwa 50 % mehr Raum bean
sprucht. 

Das Le blancverfahren ist in neuerer Zeit fast ganz durch den 
AmmoniaksodaprozeB verdrangt worden. Letzterer griindet sich 
darauf, daB beim Zusammenbringen einer kouzentrierten Losung von 
doppeltkohlensaurem Ammoniak mit einer gesattigten Kochsalzlosung 
doppeltkohlensaures Natron ausfallt, wahrendSalmiak in Losung bleibt, 
entsprechend der Gleichung: 

NaCI + NH,HCOs = NH,Cl + NaHCOs 
Kochsalz doppeltkohlens. Salmiak doppeltkohlens. 

Ammoniak Natron 
Das doppeltkohlensaure Natron gibt gegliiht die Halfte seiner Kohlen

siiure ab, die wieder nutzbar gemacht wird, wahrend aus dem Salmiak 
durch Behandlung mit Kalk oder Magnesia das Ammoniak wieder ge
wonnen wird. Die gauze Reaktion ist so einfach und im Laboratorium so 
leicht zu bewerkstelligen, daB es nicht wundernimmt, wenn man schon 
friihzeitig die industrielle Verwertung derselben versucht hat. H. D. 
Dyar und J. Hemming waren die ersten, welche ein Patent in dieser 
Hinsicht nahmen. Das Verdienst, das Verfahren zur praktischen Aus
fiihrung gebracht zu haben, gebiihrt jedoch Th. Schloesing und E. Rol~ 
land, welche 1855 in Puteauxbei Paris eine Fabrik errichteten, die 
nach kurzem Bestehen aber wieder einging. Die weitere Entwicklung 
des Ammoniaksodaprozesses kniipft sich dann hauptsachlich an den 
Namen von Ernst Solvay in CouiHer bei Charleroi (Belgien). 
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Solvays Verfahren besteht in folgendem: Eine gestii.ttigte Koch-
88lzlosung wird zunachst mit Ammoniak und dann mit Kohlensaure ge
sattigt. Es bildet sich doppeltkohlensaures Ammoniak, welches sich mit 
dem Kochsalz in Ammoniumchlorid (Salmiak) und doppeltkohlensaures 
Natron umsetzt. Durch Erhitzen wird das letztere alsdann in einfach
kohlensaures Natron und Kohlensaure zerlegt. Die hierbei erzeugte 
Kohlensaure wird von neuem zur Bildung von doppeltkohlensaurem 
Ammoniak verwandt, wahrend man aus der zu Anfang des Prozesses ge
wonnenen Salmiaklosung durch Erhitzen mit Kalk das Ammoniak wieder 
gewinnt. Das Verfahren bildet somit einen fortwahrenden Kreislauf, in 
welchen, von Verillsten abgesehen, nur Kochsalz und ein Teil der Kohlen
saure eingefiihrt werden und nur der zur Regenerierung des Ammoniaks 
erforderliche Kalk, sowie das Chlor aus dem Kochsalz· verloren gehen. 

Das ganze Verfahren erfordert jedoch, obwohl es hier als relativ 
einfach erscheinen mag, sehr komplizierte Apparate, so daB die An
lagekosten einer Ammoniaksodafabrik sehr bedeutende sind.· 

Die nach dembeschriebenen Verfahren hergestellte Soda ist sehr rein; 
sie ist absolut £rei von Atznatron, Schwefelverbindungen, Eisen u. dgl. 
und enthalt gewohnlich 98-99 % Reinsoda. 

Neben den vorbesprochenen Qualitaten ist des weiteren, wenn sie 
auch heute jede Bedeutung verloren hat, die Kryolithsoda zli er
wiiJUten. Sie wird bei Verarbeitung des auf Gronland vorkommenden 
Kryoliths gewonnen, der im wesentlichen aus Fluornatrium und 
Fluoraluminium besteht. Die Verarbeitung dieses Minerals erfolgt in der 
Weise, daB man es, fein gepulvert,mit der anderthalbfachen Menge Kreide 
auf Rotglut erhitzt; dabei bilden sich unter Entwicklung von Kohlen
sa.ure Fluorkalzium und Natriumaluminat.· Die gegliihte Masse wird 
ausgelaugt; es bleibtFlurolkalzium zUrUck, wahrend Natriumaluminat 
in LOsung geht, das durch Kohlensaure in Aluminiumoxyd und 
kohlensaures Natron verwandelt wird. Die von dem Oxyd abgetrennte 
Sodalosung wird durch Eindampfen konzentriert und zur Kristallisation 
gebracht, wahrend die abgeschiedene Tonerde meist auf Alaun ver· 
arbeitet wird. 

SchlieBlich soli nicht unerwahnt bleiben, daB Soda auch ahnlich wie 
Pottasche auf elektrolytischem Wege gewonnen wird. 

Kristallisierte Soda. Trotz der groBen Wassermenge, welche man 
in der kristallisierten Soda verfrachten muB (100 Teile Kristall· 
soda bestehen aus 37,08 Teilen kohlensaurem Natron und 62,92 Teilen 
Wasser)., ist die Fabrikation derselben eine ganzbedeutende, und zwar 
nicht a.llein in den Sodafabriken selbst, sondern auch in einer ganzen An. 
zahl von Spezialfabriken, welche kalzinierte Soda ankaufen, um sie in 
Kristallsoda zu verwandeln. DaB dieses Produkt die erhohten Fracbt., 
Fastage. und Fabrikationskosten zu tragen vermag, ist in seiner Reinheit 
begriindet, da es insonderheit in der Wascherei von groBter Wichtigkeit 
ist, daB die angewandten Waschmittel absolut £rei von Atznatron und 
anderen, die Gewebe angreifenden Verbindungen sind. Die Kristallsoda 
laBt sich ferner viel leichter zerteilen und handhaben als das pulver. 
formige, beim Liegen an der Luft zusammenbackende "Sodasalz"; auch 
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lost sie sich leichter in Wasser ala die kalzinierte Soda, die in den Wasoh
bottichen vielfaoh in Form fester Klumpen ungelost zuriiokbleibt. 

Obwohl fiir die meisten Anwendungsarten eine sohwach gelbliohe, 
von organisohen Substanzen herriihrende Farbe der Kristallsoda nioht 
sohaden wiirde, verlangt man dooh im Handel eine moglichst farblose 
Ware, da nur diese den Konsumenten eine Garantie fiir dael vollige 
Freisein von Eisen bietet. Man ist daher, trotz ungemein zahlreioher 
Bemiihungen, nicht imstande, verkaufliohe Kristallsoda direkt aus den 
Rohlaugen der Le b lanc-Sodafabriken durch eine einzige Kristallisation 
zu erzeugen und fabriziert dieselbe so gut wie aussohlieBlioh aus kalzi
nierter Soda, die man in der Warme auflost und in eisernen GefaBen zur 
Kristallisation bringt. 

Die Fabrikation gesohieht am besten in der Weise, daB man in einem 
Siedekessel (Seifenkessel) unter Riihren eine bei 40 0 C gesa.ttigte Soda.
IOSlUllg herstellt, die auoh heiB eine Diohte von 360 Be besitzt. In 
diesem :ZWltand iiberla.Bt man die LOsung der Naohtruhe, damit sich 
aHe fa.rbenden und unreinen Bestandteile zu Boden setzen. Am anderen 
Morgen wird die nunmehr wasserklare Losung aus dem Kessel in die 
Kristallisiergefa.Be abgelassen, worin sie sich, je naoh deren GroBe; in 
kiirzerer oder la.ngerer Zeit inKristalle umbildet. Um das Abfiillen der 
LOsung zuerleichtern, ist es zweckma.Big, den Auflosekessel so hook 
aufzustellen, daB sein Boden sich in gleioher Hohe mit dem oberen Ra.nde 
der Kristallisiergefa.Be befindet. Man bringt dann 30-40 cm iiber deDI. 
Kesselboden einen AblaBhahn an und hat es nun leioht, dem Kessel nur 
die klaren Losungen zu entnehmen, die duroh bewegliche Rohrleitungen 
nach allen Gefa.Ben verteilt werden konnen .. 

Die Kristallisiergefa.Be konnen von beliebiger GroBe sein. Kleinere, 
bis zu 50 kg Inhalt, sind gewohnlich verzinnt und lassen sich leicht ent
leeren, wenn man sie a.uBerlich mit heiBem Wasser iibergieBt, wobei der 
Sodablock herausfallt. Die groBen Gefa-Be bis zu 5000 kg Inhalt. miissen 
in der Regel mit Hammer und MeiBel entleert werden, ergeben aber 
immer ein reineres Produkt als die kleinen GefaBe. In def Regel haben 
diese groBen Gefa.Be eine la.nglioh-viereokige Form, sind fuehr bz:eit ala 
hoch und besitzen einen von den beiden Kopfseiten nach der Mitte u 
sohra.g verlaufenden Boden. An der tiefsten Stelle desselben befindet 
sich eine verschlieBbare Offnung, duroh welche die naoh volleIideter 
Kristallisation verbleibende Mutterlauge entfernt wird. Zweckma..Biger
weise werden die Innenwandungen der Kristallisiergefa.Be mit einer 
WasserglaslosuD.g und nachfolgend mit Kalkmiloh iiberstriohen. Duroh 
Umsetzung beider Losungen bildet sioh kieselsaurer Kalk, der das An
setzen der Soda an die GefaBwandung verhindert und somit ein leichtel 
Herausbringen der Kristallmasse ermoglicht. 

Die Kristallisation erfordert, wie schon oben gesagt, je naoh der 
GroBe der Gefa.Be verschieden lange Zeit. Daneben ist aber auch die 
Lufttemperatur von groBem EinfluB auf die Zeitdauer der Kristall
bildung. In den hei.Ben Sommermonaten geht die letztere nur unvoll
kommen vor sich, wahrend im Winter, je nach der herrsohenden Klilte, 
auch in Gefa.Ben bis zu 5000 kg Inhalt die Kristallisation in 10-14 Tagea 
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vollendet ist. Dorch kiinstJiche :&iihlung lii.Bt sich abet in entsprechend 
konstruierten Apparaten auchim Sdmmer eine besehleunigte und quan. 
titative Krista.llbildung erwirken. . 

Die reine, 98--100 %ige Ammoniaksoda liefert in det· Begel lose; 
leicht zerfallende und zerbri:ickelnde Kristalle. Ea hat sich da.her a.ls 
niitzlich erwiesen, beim Auflosen der Soda Glaubersalz in ldeinen Mengen 
zuzusetzen, um die gewiinschte Harte und feste BeschaHenheit. der 
Krista.lle zu. erzielen. Ea ist jedoch ratsa.m, diesen Zusatza.uf dall ab801ut 
notwendige MaB zu beschranken, da Glaubersa.lz auf. metaJlisches Eiilen 
losendwirkt und auf diese Weise eine rotbraune Fii.rbng der Kristallsoda 
vera.n1assen ka.nn. FUr .die ersten Auflasungen geniigen ~ %. des 
Sa.lzes, die man weiter auf 2-1 % reduziert, wenn die ersten Mutter
l&uge~ wieder mit zor Verarbeitung gel&ngen, um iehlieBlich ganz damit 
aufzuhOren, wenn die Menge der Mutterlaugen groBel' wird. Um die Auf. 
losungvon Eisen zu verhindem, hat sich bis zu gewissen G:tenzei1anch 
die gleicbzeitige Anwendung :von ChlorkaJk bewihrt, den man, in W user 
verriihrt, in Quantitaten von 50-60 g auf je 100 kg der aufzulo~Emden 
Soda zttsetzt; doch dtLtf man auch mit diesein Vbroougutigsiiiittel mcnt 
anha.ltend arbeiten, da die Soda sonst leicht einenOhlorgerucnanmtruilt, 
der ebenfa.lls beanstandet wird. 
. Die ausgebrachten Krlsta.lle werden, ehe sie versa.ndfertig v~ackt 
werden, in Zentrifugen getrocknet, und zwar eignen 8ich hierzu am'besten 
die JJntenentleerungs-Zentrifugen. Der GroBbetrreb, kann ohne diese 
Behaildlungsweise nicht auskommen, wiihrend im 1neinbetriebe:unter 
Umstii.nden auch ein Abtrockilen an derLuft geniigeii bnn. . 

lJi~ Kristallis&tionsmutterlaugen Elnthalten inriner noch kohlen
sautes Natron,;und zwar um so mehr, je.hoher die T8Dipera.tur wihrend 
des Krista.llisierens gewesen ist, auBerdem. das gesamm Atzoatroh und 
dengtoBten T8ildes Chlornatriums und Sulfa.tes, tias meist norzu ge
ringen Teilen niit der Soda. auskrista.llisiert. Diese Mutterlaugen werden 
in Pf~en .Zllr Breikonsistenz eingedampft und in Flammen6fen kalzi
niert; sie geben meist ein sehr weiBes, aber geringhaltiges Sodasalz. 
welches ala Mutterlaugensalz in den Handel geht. . 

In neuerer Zeit ist cine aua ganz klein en Kri8ta1len bestehende 
Soda., die sogeoannte Feinsoda, schr in Aufnahme gekomme;p, Sie 
ha.t vor der gewohnlichen Kristallsoda in Stiioken den V ~ug, daB sie 
sioh bedeutend leiohter lost nnd besser verpa.cken liBt. Sie .. wird ·I'lach 
B. Cordes I) in folgender Weise flibriziert: In einem Kessfll mit Riibr
werk )Vird hochprozentige Ammoniaksoda zu einer Lange von 36° Be 
aufgeltist nnd die iiber Na.cht gut abgesetzte LOsungin kleinen Parti~n 
in den KristaJlisierkessel a.bgelassen. . .•. 

. Die Krista.llisierkessel sind weite, £lache, mit Riihrwerk un,dlinteR 
versohlie&baren ·Offnungen versehene Kessel. Ein Exhaustor vermi1itelt 
die rasche Abkiihlung,_das Riihrwerk verhindert die Bildung von-gQBen 
KrisWleIl. 1st saintliche Lauge kristallisiert, so werden die LukpIl im 
-Boden des Kessels geoffnet, die Kristalle durch das Riihrwerk in ein 

1) Seifenfabrikant, 1902, S. 860. 
Schrauth, Handbuch der SeiCenCabrikation. 5. Aufl. 10 
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linterha.lb befindliches Reservoir· befordert und von·da. aus in Zentri
fugen mit Untenentleerung zur Trockriung gebracht. Das Zentrifugieren 
dauert 5 bis 10 Minuten, wonach die fertige Ware in Sacke versand
fertig abgefiillt werden kann. Die unten abflieBende Mutterlaugewird 
gesammelt und wieder in den Auflosekessel befordert, wo sie von neuem 
Verwendung findet. 

Wasserfreie Soda. (Natriumkarbonat) ist ein weiBes Pulver, <las bei 
etwa. 850° schmilzt. Die gewohnliche Kristallsoda. enthiiJ.t 10 Mol. 
Krista.llwasser und besteht aus wasserhellen, monoklinen KristaJlen. 
welche bei 32° in ein Heptahydrat der Formel Na2COS • 7H20 iibergehen, 
das hei 35 ° unter Abgabe von weiteren 6 Mol. Wasser in ein Monohydrat 
verwandelt wird .. Das letzte Mol. Wasser wird erst oberhalb 100° ent
bunden. Die wasserige Losung der Soda reagiert stark a.lka.lisch. 100 
Teile Wasser losen bei 20° 21,4 Teile, bei 104° 45,47 Teile. Aus der 
folgenden Tabelle ist das Volumgewicht von Natriumkarbona.tlosungen 
verschiedenen ProzentgehaJ.tes ersichtlich. 

N CO I Volumgew. I 
" B2 8 bei 16° C 

, 
I "N .... Coal VOlumgew.·, It Be 

.... bei 15° C 

0 1000 0 11 1,117 15~ 
1 1;011 1,6 12 1,128 164 , 
2 1,021 3,0 18 1140 17,7 
3 1,031 4,4: 14 1:101 18,9 
4 1,042 5,8 15 1,162 20,1 
5 1,002 7,1 16 1,178 21,3 
6 1,063 8,5 17 1,180 22,5 
7 1,074 9,9 18 1,197 23,7 
8 1,08~ 11,2 19 1,208 24,8 
9 1095 12,6 20 1,2l!O 26,0 

10 1;106 13,9 21 1,232 27,2 

Kaustische Soda (Atznatron). Unter kaustischer Soda versteht 
man im Handel ein Produkt, welches ganz oder groBtenteils ausAtZ
natrQn besteht. Friiher kam im Handel auch Natronlauge vor, welche 
in: B8JIons versandt wurde; aber aus leicht begreiflichen Griinden konnte 
sich dieser Artikel nie sehr ausbreiten, do. die Verpackungskosten und 
die vermehrten Transportspesen schon in geringen Entfemungenden 
PreisderWa.re stark erhOhen. Die Fabrikation der festen kaustiachen 
Soda hat sich, obwohl urspriinglich von einem Deutschen, WeiBen
feld,'-emgefiihrt (1844), ganz und gar in England entwickelt. Der 
.eigentlicheBeginn ihrer fabrikmaBigen Darstellung diirfte vom Jahre 
1853 datieren, in welchem William Gossage ein Patent entn.ll.hm, 
welches, neben anderen Verbesserungen der Sodafabrikation, auch die 
Gewinnung von kaustischer Soda. aus Sodarohlaugen durch Konzentra
tion und ohne Anwendung von Ka.lk behandelt. Die erste kaustische 
Soda, welche in den Handel kam, war verschiedenartig gefarbt; erst 1860 
gelang es Ralston, weiBe kaustische Soda. zu erzeugen, indem er das 
Atznatron auf eine Temperatur erhitzte, bei welcher sich unter Ab-
scheidung von Eisenoxyd die Atznatronschmelze' klar absetzte. . 
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Ein sehr wichtiger Schritt zur besseren Einfuhrung der kaustische~ 
Soda war des weiteren 1857 von Thompson ausgegangen, der die jetzt 
noch allgemein ubliche Verpackung in Trommeln einfiihrte. Vor ihm 
wurde die kaustische Soda auf eiserne Platten ausgegossen, "nach dem 
Erstarren in Stucke zerschlagen und in Fasser verpackt, so daB sie infolge 
der langen Beriihrung mit der Luft stets Wasser und Kohlensaure an
ziehen konnte. 

Zur Herstellung von kaustischer Soda behandelt man in der Regel 
die beim Auslaugen der Rohsoda gewonnene, gut geklarte Rohlauge mit 
Kalk, der von guter Beschaffenheit sein muB, da unreiner (toniger) 
Kalk schlecht klarende Laugen gibt. Man verdunrtt die Rohlauge zu
nachst mit Wasser oder Waschwassern vom Kalkschlamm friiherer 
Operationen auf 11-13° Be, da sich konzentriertere Losungen nicht 
vollstandig kaustisch machen lassen; vielfach geht man sogar bis 15° Be, 
wobei freilich nur etwa 92 % der Soda in Atznatron iibergehen, aber 
spateran Kohlen zum Eindampfen gespart wird. Man bringt die Lange 
durch direkten Dampf zum Kochen und gibt unter fortwahrendem 
Umri,ihren den Kalk hinzu, und zwar stets ungeloscht, um die wahrend 
des LOschens entwickelte Warme auszunutzen. Ein geubter Arbeiter 
vermag schon an der Art des Kochens, der Farbe der Flussigkeit und 
anderen Anzeichen mit ziemlicher Sicherheit zu beurteilen, wenn hin
reichend Kalk zugesetzt und die Lauge vollstandig kaustisch geworden 
ist; man priift aber auBerdem, indem man zu einer klar filtrierten Probe 
etwas Schwefelsaure oder Salzsaure zusetzt, wobei kein Aufbrausen 
erfolgen dad. Man kann nun entweder die ganze Charge in ein be
sonderes KlargefaB ablassen, oder laBt sie in der Operationspfanne selbst 
klaren, wozu eine halbe Stunde etwa erforderlich ist. Die klare Lauge 
wird alsdann abgezogen und in die KlargefaBe gepumpt, wo sie voll
standig absetzen muB. ~wohnlich nimmt man in der Pfanne noch eine 
zweite Operation vor, ohne den Kalkschlamm zu entfernen, der alsdann 
erst, mit etwas reinem Wasser versetzt, zu einem dunnen Brei verruhrt 
und auf besonders konstruierte Filter gebracht wird. Das Filtrat dient 
zum Verdiinnen der Rohlauge; der zurUckbleibende Kalkschlamm da
gegen wird allgemein dazu verwandt, um bei einer frischen Sodamischung 
einen Teil des Kalksteins zu ersetzen, so daB das in ihm noch enthaltene 
Natron auf diese Weise zur Ausnutzung kommt. 

Das Atznatron ist, in angegebener Weise fertig gemacht, noch sehr 
verdiinnt. Seine Konzentration ist eine sehr wichtige Aufgabe, bei der es 
darauf ankommt, mit moglichster Brennstoffersparnis zu arbeiten. Das 
Eindampfen erfolgt in guBeisernen oder schmiedeeisernen Pfannen 
oder besser im Vakuum unter Benutzung von Mehrkorperapparaten. 
Rier dampft man die Lauge so weit ein, daB sie 37-38° Be-undeine 
Temperatur von 138° C besitzt, wenn man eine 60 %ige Ware erzeugen 
will. Um ein 70 %iges Atznatron zu erzielen, konzentriert man in 

"der Regel sogleich auf 42-44 ° Be. Man laBt alsdann absitzen, zieht 
die klare LOsung in KlargefaBe ab und bringt die zurUckbleibenden Salze 
mit durchlochertenSchaufeln auf Salzfilter, aus denen sie nach demAb
tropfen zu den Sodaofen zuruckkommen. Die klare Lauge kommt zum 

10· 
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Fertigmachen in guBeiserne Kessel, die meist so groB sind, daB sie un
gefahr 10 Tonnen fassen~ Hier wird sie auf 143-1600 C erhitzt, wobei 
sich auf der Oberflache des Kesselinhalts ein Schaum bildet, welcher zu
weilen rot, vielfach aber auch schwarz aussieht. Nach dessen Entfer
nung wird weiter erhitzt. Bei 160 0 C laBt man noch einmal klaren, damit 
sich die letzten Salzreste abscheiden und eine reinere Lauge erzielt wird, 
und fahrt alsdann erst mit dem Kochen fort. Hat die Fliissigkeit eine 
Temperatur von 1800 C erreicht, so enthalt sie schon 53 % Natrium
oxyd (beinahe gleich 70 % Atznatron) und erstarrt beim Erkalten voll
standig. Sie erscheint jetzt dunkel, von sirupartiger Konsistenz und 
hat groBe Neigung zum tJbersteigen. Bei 205 0 bOrt das Kochen fast 
ganz auf, es entweicht nur noch wenig Dampf, obwohl noch immer fast 
20 % Wasser vorhanden sind. Bei 238 0 C enthalt die Masse fast genau 
70 % Natriumoxyd = 77 1/ 2 % Atznatron. 

In diesem Stadium zeigt der Inhalt des Kessels fast gar keine Be
wegung mehr; nur am Rande bemerkt man ein leichtes Aufwallen. 
Die Oberfla.che bedeckt sich mit einem gIanzenden Schaum von Graphit, 
wahrend am Rande eine rotliche Ausscheidung von Salzen auftritt .. Man 
deckt nun gut zu und feuert so stark wie moglich, um nach Zusatzvon 
Natronsalpeter oder bei gleichzeitigem Einbla.sen von Luft eine voll
standige Oxydation des noch in der Masse befindlichen Sehwefelnatriums, 
Bowie der niederen Oxydationsstufen des Schwefels zu erreichen. 

1st diese beendigt, so variiert die Farbe der Masse je nach der Art 
der Arbeit von hellbraun bis tiefrot. Man lliBt jetzt die Schmelze im 
Kessel selbst 8-12 Stunden unter standigem Erhitzen nochmals ld&ren, 
um das gut abgesetzte Produkt alsdann in eiserne Trommeln abzu
scbOpfen. 1st dabei die Fliissigkeit nicht vollkommen durchsichtig und 
farblos, so wird auch nachher das feste Atznatron nicht fehlerfrei sein. 
Der im Kessel verbleibende Bodensatz, welcher ungefahr 9-11 % der 
Masse betragt, wird gewohnli<lh in eiserne Kasten gegossen, nach dem 
Erstarren zerbrochen und wieder aufgelost. Die Losung wird auf 28 0 Be 
gebracht lUld nach vOlligem Absitzen wieder den Rohlaugen zugesetzt, 
die zur Kaustizierung bereitstehen. Der meist aus Eisenoxyd bestehende 

oRiickstand wird verworfen. 
Kurz zusammengefaBt verliLuft also der gesamte ProzeB in der Weise, 

daB man die kaustizierte Lauge eindampft, durch wiederholtes Absetzen
lassen die fremden Salze nach Moglichkeit entfernt und das nooh verblei
bende Schwefelnatrium durch Oxydation beseitigt. Zweckma,Bigerweise 
lliBt sich das letztere aber auch schon aus den diinnen Rohlaugen durch 
ein geeignetes Metalloxyd, am besten Bleioxyd (BleigliLtte) ent£ernen. 

Ein Teil des im Handel befindlichen Atznatrons wird auch durch 
Elektrolyse des Natriumchlorids gewonnen, und zwar'dient dazu in erster 
Linie das sogenannte Diaphragmaverfahren. Zu seiner Durchfiihrung 
wird eine Natriumchloridlosung unter Anwendung einer porosen Zelle 
aus Ton, Zement oder Gips (Diaphragma)mit einer Kohle-, Platin- oder 
Eisenoxydulanode und einer Eisenkathode elektrolysiert. An der Anode 
entwickelt sich Chlor, das auf Chlorkalk oder Natriumchlorat verarbeitet 
wird, an der Kathode bildet sich unter gleichzeitiger Abscheidung von 
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Wasserstoff Natronlauge, die durch einen am Boden des Apparates be
findlichen Hahn von Zeit zu Zeit abgelassen wird. Das Verfahren ist 
in mannigiachster Weise variierbar, so konnen beispielsweise an Stelle' 
del' Eisenkathoden Quecksilberkathoden in Anwendung kommen (Amal
gamverfahren von Castner-Keller). An Stelle der Natronlauge tritt 
alsdann NatriumamaJgam als Reaktionsprodukt auf, das auGerhalb der 
Elektrolysierzelle durch Wasser in Natriumhydroxyd, Quecksilber und 
Wasserstoff zerlegt wird. Auch ohne Diaphragma Ia13t sich nach dem 
sog. Glockenverfahren eine zweckentsprechende Elektrolyse ermoglichen, 
die~beziiglich sei jedoch hier lediglich auf die Spezialliteratur verwiesen. 

Das Atznatron ist eine weiBe, kristallinische Masse yom spezifischen 
Gewicht 2,13, die bei Rotglut schmilzt und bei noch h6herer Temperatur 
verdampft. Gegen 1500° zerfallt es in seine elementaren Bestandteile. 
An fepchter Luft zerflleBt es leicht, in Wasser lOst es sich nnter Warme
entwicklungzuNatronlauge hoher Konzentration (s. die folgendeTabeUe), 
aus welchel' liydratemit verschiedenem Wassergehalt isolierbar sind. 
Die Natronlauge selbst ist eine farblose, atzend wirkende, stark alkalische 
Fliissigkeit, die mit Sauren Salzlosungen bildet. 

Die LOslichkeit des Atznatrons geht aus del' folgenden Tabelle 
hervor. 

Temperatur g NaOH in 100 g 
W.-aer gelOst Temperatur g NaOli{ hi 100 f 

Waaser gelost . 

0" 42 5()0 145 : 
10" 51,5 6()ri 174' 
20" 109 80" SlS 
SO" 119 110" S65 
40" 129 

HandellRibUch BeweriuBg von l.tznatron (kommerzielle GriLtlig
keit del' Soda) •. Die Bewertung des Atznatrons geschieht nach HandeIs
graden, und zwar in Deutschland durch Berechnung des alkalimetrischen 
Titers als Natriumkarbonat, was zur Folge hat, daB die reinen Handels. 
qualitaten des Atznatrons iiber 100°, gewohnlich 125-129° haben. Die 
sogenannten Ga.y-Lussac-Grade beziehen sich auf das "wirkliche" 
. oder "nutzbare Natron" (Natriumoxyd), so daB reines Natriumkarbonat 
hierne.ch 58,4,9°, reines Atznatron 77,5° besitzt. Die in del' Praxis ge
brauchlichen englischen Grade, welche im Prinzip mit den eben defi
nierten Gay-Lussac-Graden identisch sind, weichen tmtzdem ein wenig 
von ih:rien ab, weil man bei Einfiihrung diesel' Bezeichnungsweise der 
BereoJinung irrtiimlicherweise ein falsches Aquivalentgewicht fUr Na
triumoxyd (32 statt 31) zugrunde legte. Die franzosischen Grade schlieB. 
lich (Descroizilles-Grade) zeigen an, wie viele Gewichtsteile Schwefel
saure-Monohydrat durch 100 Gewichtsteile des betreffenden Alkalis 
neutralisiert werden. Da nun 4:0 Teilen Atznatron 49 Teile Monohydrat 
entsprechen, so haben 100 Teile reines Atznatron 122,5 Teile Schwefel
saure zu einer volligen Neutralisation notwendig, woraus sieh fiir dasselbe 
122,5 Descroizilles-Grade ergeben wiirden. Aus der folgenden Tabella 
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ist zu ersehen, in welcher Weise diese verschiedenen Handelsgrade ein
ander entsprechen. 

i!:!~c-I Deutsche IEnglische I ~i~l:s~i-I L~:!~c-I Deutsche I Englische I Dziif!!i-
Grade Grade Grade Grade Grade Grade Grade Grade 

I 

30 51,29 30,39 47,92 54 92,32 54,71 85,36 
31 53,00 31,41 49,00 65 94,02 65,72 86,93 
32 64,71 32,42 60,58 66 95,74 66,74 88,52 
33 66,42 33,43 52,16 57 97,45 57,7£':! 90,10 
34 58,13 34,44 53,74 58 99,16 68,76 91,68 
35 59,84 35,46 55,32 59 100,87 59,77 93,26 
36 61,55 ,36,47 56,90 60 102,58 60,79 94,84 
37 63,26 37,48 58,48 61 104,30 61,SO 96,42 
38 64,97 38,50 60,06 62 106,01 62,82 98,00 
39 66,68 39,51 61,64 63 107,72 63,83 99,58 
40 68,39 40,52 63,22 64 109,43 64,84 101,16 
41 70,10 41,54 64,81 65 111,14 65,8l> 102,74 
42 71,81 42,00 66,39 66 112,85 66,87 103,32 
43 73,52 43,57 67,97 67 114,56 67,88 105,90 
44 75,23 44,58 69,55 68 116,27 68,89 107,48 
45 76,94 45,59 71,13 69 117,98 69,91 109,06 
46 78,66 46,60 72,71 70 119,69 70,92 110,64 
47 SO,37 47,62 74,29 71 121,39 71,93 112,23 
48 82,07 48,63 75,87 72 123,10 72,95 113,81 
49 83,78 49.64 77,45 73 124,81 73,96 115,39 
50 85,48 50,66 79,03 74 126,52 74,97 116,97 
61· 87,19 51,67 80,61 75 128,23 75,99 118,65 
52 88,90 52,68 82,19 76 129,94 77,00 120,13 
53 90,61 53,70 83,77 77 131,65 78,01 12},71 

~ .• 

Die Pottasche. 
Die Pottasche des Handels bildet ein Salzgemenge, dessen wesent

lichster Bestandteil kohlensaures Kalium ist. Sie ist kalziniert eine harte, 
aber leichte, poros-kornige Masse :vom spezifischen Gewicht 2,3, deren 
weiBe Farbeinfolge gewisser Verunreinigungen vielfach ins perlgraue, 
gelbliche oder blauliche spielt. An der Luft zieht sie leicht Feuchtigkeit 
an und zerflieBt zu einer farblosen Fliissigkeit, die stark alkalisch reagiert. 

Technisch wird die Pottasche aus Holzasche, Schlempekohle, Woll-
schweiB und Abraumsalzen hergestellt. . 

Pottasche aus Holzasche. Wahrend sich aus Strandpflanzell, wie 
oben ausgefiihrt, Natronsalze gewinnen lassen, enthalten die meisten 
iibrigen Pflanzen in vorwiegender Menge organische Kaliumsalze und 
liefern deshalb bei ihrer Einascherung rohe Pottasche. In der Regel 
wird die Pottasche allerdings nur aus dem Holz der Waldbaume her
gestellt, und zwar vornehmlich in den weniger kultivierten und stark 
bewaldeten Gegenden RuBlands, sowie in Ungarn und in Kanada. Die 
so erhaltene Pottasche enthalt 50-80 % Kaliumkarbonat, 5 ....... 20 % 
Kaliumsulfat und daneben kleine Mengen von Soda, Kaliumchlorid und 
andere Salze. 

Die Gewinnung der Pottasche aus Pflanzenasche ist sehreinfach 
und zerfaIlt in vier Operationen: 1. das Einaschern der Pflanzen, 
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2. die Auslaugung der Asche, 3. die Verdampfung der Lauge, 
und 4. die Kalzination der rohen Pottasche. 

Bei der Verbrennung der Pflanzen erhalt man um so mehr Asche, 
je langsamer dieselbe vor sich geht. Am zweckmaBigsten erfolgt sie daher 
in Gruben, welche gegen Wind geschiitzt sind, so daB ein lebhafter Luft
zug vermieden wird. 

Das Auslaugen der so erhaltenen Asche erfolgt in der Regel durch 
heiBes Wasser systematisch in mehreren !schern, die zu einem System 
verbunden sind. Die gewonnene Lauge ist durch organische Substanzen 
braun gefarbt, der Riickstand wird als Diingemittel verwertet. Die 
Lauge selbst wird alsdann in guBeisernen Kesseln zu. einem braunen, 
harten Salzkuchen eingedampft, der noch ungefahr 6 % Wasser enthalt 
und zwecks Entfernung dieses letzteren und insonderheit zwecks Zer
storung der organischen Beimengungen in Flammenofen kalziniert wird. 
Das so erhaitene Produkt zeigt alsdann die oben angegebene, ungefahre 
Zusammensetzung. Die geschilderte Fabrikation ist jedoch, me leicht 
ersichtlich, unokonomisch und spielt daher heute nur nocheine unter
geordnete Rolle. 
. Pottaache ana Schlempekohle. Mit dem Aufschwung, den die Zucker

fabrikation ans Riiben genommen hat, ist ein Abfallprodukt derselben, 
die Schlempekohle, fiir die Pottaschefabrikation von Bedeutung ge
worden. Bekaimtlioh fallt bei der Zuckerfabrikation eine bedeutende 
Menge von Melasse ab, eine dicKe Fliissigkeit von schmutzig-brauner 
Farbe und widrig.siiBem und zugleioh salzigem Gesohmack, die 40--44° 
Be zeigt. Sie enthalt ungefahr 50 % Zucker, iiber 30 % organische Sub
stanzen und BaIze und hinterlaBt beim Vergliihen etwa 11 % Asche, 
welche ungefahr zur Halfte aus Kaliumsalzen besteht. Der groBe Salz. 
gehalt und der widerliche Geschmack machen die Riibenmelasse als 
Nahrungsmittel unverwertbar, weshalb man sie friiher allgemein zur 
Darstellung von Spiritus benutzte. Dabei bleibt eine Losung von Ver
bindungen der anorganischen Basen, die sogenannte Schlempe, zuriick. 
die nun ihrerseits wieder entweder als Diinger oder nach ihrer Veraschung 
zu Schlempekohle zur Darstellung von Pottasche verwendet wird. 

Die Zusammensetzung der Schlempekohle ist eine sohwankende. In 
der Regel enthalt sie 40-70 % kohlensaures Kalium neben Chlorkalium, 
Kaliumsulfat und insonderheit auch Natriumkarbonat, daneben aber 
auch unl6sliohe Substanzen, die vornehmlioh. aus Kohle, kohlensaurem 
und phosphorsaurem Kalk bestehen. Durcheinen ReinigungsprozeB 
laBtsioh aber daraus ein ziemlioh reines Produkt gewinnen, das etwa. 
95 % Ka.liumkarbonat enthalt und lediglich durch etwa3 % Natrium
karbonat, 1 % Kaliumchlorid und 1 % Kaliumsulfat verunreinigt ist. 
In den meisten Fallen wird die Raffination der Schlempekohle jedooh 
nicht so weit getrieben; die Haupthandelsqualitaten enthalten dahernur 
80-85 % Kaliumkarbonat. 

Pottasche ana WollschweiB. Auoh das Tierreioh gibt eine Mogliehkeit 
zur Pottaschegewinnung, da der aua der Sohafwolle auawaschbare WoO.· 
sohweiB etwa. 20 % Kaliumsalze enthalt, die fUr die Herstellung einer 
Rohpottasche verwendbar sind. Zu ihrer Herstellungwerden die Woll-
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waschwiisser zur Trockene verdampft, und der dabei erhaltene Riickstand 
in eisernen Retorten zum Gliihen gebracht. Die daBei entwickelten 
Kohlenwasserstoffe sind fiir Beleuchtungszwecke brauchbar, nachdem 
ihnen das beigemischte Ammoniak in bekannter Weise entzogen ist.. 
Der in der Retorte verbleibende Gliihriickstand enthii.lt die alkalischen 
Salze, welche durch Auslaugen mit Wasser rein erhalten werden und aus 
etwa 75-80 % kohlensaurem Kalium, 5-6 % Chlorkalium, 3 % 
sohwefelsaurem Kalium, etwa 5 % Natriumsulfat und einigen anderen 
unwesentlichen Beimengungen bestehen. 

Pottasche aus Abraumsalzen. Wahrend die bisher genannten Quellen 
nur eine beschrankte Gewinnung von Pottasche gestatten, hat die 
Fabrikation derselben aus mineralisch vorkommenden Kaliumsalzen. 
insonderheit aus den StaBfurter Abraumsalzen eine groBere Bedeutung. 
Friiher wurde vielfach das aus der Rohpottasche abgeschiedene Kalium
sulfat, versuchsweise auch Chlorkalium nach dem Le blanc-Soda
verfahren analog verarbeitet. Besser und rentabler erhalt man jedoch 
eine sehr reine 99-100%ige Pottasche nach dem Engel-Prechtschen 
Magnesiaverfahren, demzufolge man Kaliumchlorid mit MagI}esium
karbonat und Kohlensaure behandelt, wobei das in Wasser unlosliche 
Magnesiumkaliumhydrokarbonat gebildet wird. Dieses Doppelsalz wird 
alsdann bei vermindertem Druck oberhalb 115° zersetzt.Als Endpro
dukte werden Kaliumkarbonp,t und ... unlosliches Magnesiumkarbonat 
erhalten, das fUr die erste Umsetzung wieder neu verwendet wird. Der 
gesamte 170zeB vollzieht sich demnach nach folgenden Gleichungen: 

3MgCOa + 2KCl + CO2 + H 20 = 2MgKH (COa)2 + MgCl2 

2MgKH (C03h = 2MgC03 + K 2COa + CO2 + H 20. 

Eine sehr gute, etwa 98 %ige PottasclJ,e wird des weiteren durcb 
Karbonisieren des elektrolytisch erzeugten A.tzkalis gewonnen. Die
selbe ist unter dem Namen "Elektronpottasche" besonders auch in der 
Seife$dustrie weitverbreitet und ist die fiir die Herstellung von NQ.tur
kornseifen hl;lvorzugte llandelsmarke. 

Aus der naclUQIgenden, von L-qnge berec4neten +~beUe ist der 
Prozentgehalt verschieden starker Pottaschelaugen bei 15 0 C Zu ersehen. 

Spez. Sew. I ° Baume I " K2COS Spez. Sew. I ~ Baum6 I " K2COa 
... 

1,OQ7 1 0,7 1,231 27 23,5 
1,()~ 3 2,3 1,252 29 25,5 
1,007 5 4,0 1,274 31 27,5 
1,062 7 5,7 1,297 38 29,6 
1,067 9 7,3 1,320 Sli 31,6 
1,083 11 9,0 1,345 37 33,S 
1,100 13 10,7 1,370 39 35,9 
1,116 15 12,4 1,397 41 38,2 
1,134, 17 14,2 1,424 43 40,0 
1,152 19 16,0 1,~3 4D 42,S 
1,:\.72 21 18,0 1,483 47 45,Z 
1,190 23 19,7 1,514 49 47,7 
1,210 25 21,6 1,546 51 50,1 
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Kaustische Pottasche (Atzkali). Die Selbstherstellung von Atz
kalilaugen durch Kaustizieren von Pottaschelosungen hat sich in der 
Kaliseifenfabrikation Hi.nger erhalten als in der Natronseifenfabrikation. 
Der Grund hierfiir lag in den Preisverhaltnissen, indem der fur das 
Atzkali geforderte Handelspreis so hoch war, daB seine Verwendung 
nicht rentabel erscheinen konnte. Durch Elektrolyse des Chlorkaliums 
ist es heute jedoch moglich, eine 50gradige Atzkalilauge herzustellen, 
deren Preis geringer ist als der fur die aquivalente Menge Pottasche zu 
erlegende. Infolgedessen hat die elektrolytische Atzkalilauge, die in
sonderheit durch die chemischeFabrik Griesheim-Elektron, die chemische 
Fabrik Magdeburg-Buckau, sowie vom osterreichischen Verein in Aussig 
in den Handel gebracht wird, die selbsteingestellte Lauge aus der Schmier
seifenfabrikation fastganz verdrangt. Diese Atzkalilauge von 50° Be 
enthalt in der Regel 48,4 % Kaliumhydrat, 1,4 % kohlensaures Kalium 
und Spuren von Chlorkalium und anderen Verunreinigungen. Sie wird 
gewohnlich in eisernen Fassern von etwa 600 kg Inhalt zum Versand 
gebracht. 

Die chelldsche Untersuchung der Alkalien.. 
Der Wert der Alkalikarbonate und Atzalkalien ist abhangig von 

ihrem Gehalt an reiner wirksamer Substanz, deren Menge, wie erwahnt, 
in den verschiedenen Handelsqualitaten wechselt. Die anzuwendenden 
Untersuchungsmethoden sind demzufolge demrt auszugestalten, dll-B sie 
die ,exakte' Bestimmung des jeweiligen Hauptbestandteils einwandfrei 
ermoglichen. InsonderheitmuB bei ihrer Ausfuhrung auf etwa vor
handene Nebenbestand~eile Rucksicht genommen werden;'d,fu den Gang 
der Analyse in unerwunschter Weise beeinflussen konnen und infolge
dessen entfemt werden mussen, ehe man die eigentliche Hauptbestim
mung ausfuhrt .. 

Fur die Wertbestimmung von kalzinierter oder kristallisierter 
Soda. genugt in der Regel eine Bestimmung des kohlensauren Natrons 
auf alkalimetrischem Wege. Anders gestaltet sich aber dieSache bei 
der Analyse der kaustischen Soda. Hier will man vor allen Dingen 
wissen, wieviel Atznatron neben etwaigem Natriumkarbonat vorhanden 
ist. Es ist daher notwendig, dieses Karbonat und gegebenenfalls auch 
Sulfate und Silikate durch eine 10 %ige LOsung von Baryumchlorid 
zu entfernen, ehe man das vorhandene Alkalihydroxyd in dem klaren 
Filtrat durch Titration ermittelt. 

Auch bei der Pottasche gibt eine bloBe alkalimetrische Bestim
mung niemals ein richtiges Resultat, da das kohlensaure Natron, welches 
auch in der besten Pottasche niemals fehlt, ebenfalls als kohlensaures 
Kalium mitbestimmt wiirde. Der auf diese Weise entstehende Fehler 
fallt urn so schwerer ins Gewicht, weil das kohlensaure Natron ein ni.edri
geres Aquivalentgewicht besitzt als das kohlensaure Kalium und infolge
dessen eine griiBereMenge Saure zur Sattigung erfordert als das letztere. 
Zur Wertbestimmung der Pottasche ist daher in der Regel eine ausfuhr
liche Analyse erforderlich, wahrend fUr die Wertbestimmung der Atz-
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kalilauge lediglich die fiir die Analyse der Atznatronlauge notwendigen 
MaBnahmen beriicksichtigt werden miissen. 

In bezug auf die im alIgemeinen als bekannt vorausgesetzten Unter
suchungsmethoden selbst sei im iibrigen hier wieder auf die vom Verb and 
der Seifenfabrikanten Deutschlands herausgegebenen "Einheitsmethoden 
zur Untersuchung von Fetten, Olen, Seifen und Glyzerinen" verwiesen, 
die aIle fur die diesbeziigliche Untersuchung notwendigen Angaben in 
knapper Form enthalten. 

Die Hilfsrohsto1fe der Seifenfabrikation. 

Das Wasser. 

Das reine Wasser (H20) ist geruch- und gesch~acklos, in dunneren' 
Schichten erscheint es ungefarbt, in dickeren Schichten hat es nach 
Bunsen eine blaue Farbe. Unter gewohnlichen Umstanden gefriert es 
bei 0° C; bei sehr ruhigem Stehen kann es aber auch bei _17 0 C noch 
flussig sein, um jedoch bei der geringsten Bewegung unter gleichzeitiger 
Temperatursteigerung bis auf 0° C p16tzlich zu erstarren. Eis kann nie 
iiber 0° C erwarmt werden, ohne zu schmelzen. Daher ist der Schmelz
punkt des Eises ein Fundamentalpunkt fur die Thermometerskala. 
, Merkwiirdigerweise hat das Wasser bei + 4 ° C seine groBte Dichte: 

Diese Anomalie erklart, warum das Eis einen groBeren Raum einnimmt 
als Wasser und warum verschlossene, mit Wasser vollkommen gefiillte 
GefaBe springen, wenn die Temperatur bis zum Gefrierpunkt sinkt. 
Dementsprechend ist Eis auch leichter als Wasser, setzt man das spezi
fische Gewicht des Wassers = 1, so ist das des Eises = 0,94. 

Bei 760 m~ Barometerstand kann das Wasser nur unter 100° C 
tropfbar fliissig bleiben; wird es bis zu dieser Temperatur erhitzt, so 
siedet es und verwandelt sich in W asserdampf. Man hat bekanntlich die 
Temperatur, bei welcher das Wasser unter dem angegebenen Drucke 
siedet, als zweiten Fundamentalpunkt der Thermometerskala ange
nommen. Bei einem geringeren Luftdrucke beginnt das Wasser bereits 
unter 1000 C zu sieden, und zwar erniedrigt sich der Siedepunkt mit 
Abnahme des Luftdruckes in einem bestimmten Verhaltnisse. Auf 
dem Montblanc beispielsweise siedet das Wasser bei einem Luftdruck 
von 423,7 mm bereits bei 84,4 0 C. 

Das in der Natur vorkommende Wasser ist niemals chemisch rein, 
sondern enthalt teils in schwebendem, teils in ge16stem Zustand wech
selnde Mengen derjenigen Stoffe, mit denen es in Beriihrung kam. FluB
und Quellwasser enthalt in 10 000 Teilen etwa 1-20 Teile feste Stoffe ge· 
16st, welche zum groBen Teil aus Kalk- und Magnesiasalzen bestehen. 
Ihr Prozentgehalt bestimmt die "Harte" des Wassers, dem me u. a. die 
Fahigkeit nehmen, Hiilsenfriichte weich zu koehen und Seife aufzu16sen. 
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Beim Sieden harten Wassers schlagen sich kohlensaurer Kalk und -
namentlich bei stattfindender Verdampfung - auch schwefelsaurer 
Kalk (Gips) nieder und erzeugen so in den KochgefaBen und insonderheit 
an den Wanden der Dampfkessel eine erdige Inkrustation, den so
genannten Kesselstein. Letzterer kann durch seine Dicke die Warme
leitung vom Feuer zum Wasser so erschweren, daB oer dadurch ver
ursachte Brennmaterialverlust bis zu 40 % betragt und die metallenen 
Kesselwande, durch diese die Warme schlecht leitenden Ansatze vOIIJ. 
Wasser vollstandig getrennt, sogar gliihend werden konnen. Durch 
eine entsprechende chemische Vorbehandlung des Kesselspeisewassers 
laBt sich jedoch die Kesselsteinbildung fast vollstandig vermeiden. 

Um den Hartegrad eines Wassers zu erfahren, bedient man sich 
einer Seifenlosung von bestimmtem Gehalt, und zwar wird die Harte 
des Wassers bestimmt durch die Menge Seifenlosung, welche erforderlich 
ist, die im Wasser gelOsten SaIze der Erdkalimetalle in unlosliche fett
saure SaIze uberzufiihren. 

FUr die Seifenfabrikation besitzt das Wasser selbstverstandlich 
eine groBe Bedeutung, da man wahrend des Verseifungsprozessesaus
schlieBlich mit wasserigen Losungen arbeitet. Die Zusammensetzung 
desselben ist jedoch ohne EinfluB auf die erzeugten Fabrika te, da die oben 
erwahnten Erdalkalien bei der Herstellung von Kernseifen als Karbonate 
in die Unterlaugegehen und bei der Herstellung von Leimseifen kaum 
storend in Erscheinung treten, obwohl sie in der Seifenmasse selbst 
als unlosliche Karbonate verteilt bleiben. Eine Vorreinigung des zum 
Sieden benutzten Wassers nach Art der fiir das Kesselspeisewasser 
angewendeten Verfahren erscheint daher unter gewohnlichen Verhalt
nissen iiberfiiissig, kann jedoch unter Umstanden niitzlich sein, wenn 
groBe Mengen von Eisen- und Mangansalzen die Farbe der erzeugten 
Seife ungiinstig beeinflussen. 

FUr die Verwendung der Seife zu Waschzwecken ist jedoch die 
Beschaffenheit des Wassers von groBerer Bedeutung, da insonderheit 
die die Harte des Wassers bedingenden KalksaIze einen aquivalenten 
Teil der Seife in unlosliche Form iiberfiihren und somit seiner Bestimmung 
entziehen. Durch einen zweckentsprechenden Zusatz von Soda zum 
Waschwasser oder auch zur Seife selbst kann der genannte "Obelstand 
aber auch bier vermieden werden. Auch ein etwaiger Salzgehalt des 
Waschwassers (Meerwasser) spielt naturgemaB eine groBe Rolle, wenn 
leichtaussalzbare Seifen zur Verwendung gelangen. Die. sogenannten 
"Meerwasserseifen" miissen daher aus solchen Fetten oder Fettsauren 
hergesteUt werden; deren Seifen gegenuber SalzlOsungen stabil sind, 
also vornehmlich Leimfettsauren enthalten. 

Der Kalk. 
Der durch die Kalkbrennereien gelieferte gebrannte Kalk(CaO) 

ist das Oxyd des Metalles Kalzium. Weder das Metall, noch sein Oxyd 
besitzen ein natul'liches Vorkommen; die Verbindungen dieses Metalles 
mit Sauren gehoren jedoch zu den in groBter Menge und in groBter 
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Verbreitung vorkommenden Stoffen. 1m Mineralreiche findet sich der 
Kalk hauptsii.cblich an Kohlensaure und Schwefelsauregebunden und 
in vielen Silikaten. Die Mineralien Kalkspat, Marmor, Kreide, Kalk
stein, ferner der Kalksinter und die Tropfsteine sind im wesentlichen 
kohlensaurer Kalk; auch der Mergel und der Dolomit enthalten dieses 
Salz, und es gibt keine Ackerkrume, in welcher Kalk in dieser Form 
nicht vOlihanden ist. Der Gips ist schwefelsaurer Kalk. 

Das im Innern der Erde mit Kalksalzen zusammentreffende, kohlen
saurehaltige Wasser nimmt kohlensauren und schwefelsauren Kalk auf 
und wird dadurch zu hartem Wasser. Aus dem Wasser gelangen Kalk
verbindungen in die Pflanzen, aus diesen und dem Wasser in den tieri
schen Organismus. Die Asche der Pflanzen enthalt kohlensauren, 
phosphorsauren und schwefelsauren Kalk; die Eierschalen, die Schalen 
der Austern und Muscheln besteheri fast ganz aus Kalziumkarbonat, 
und auch die tierischen Knochen enthalten iiber die Halfte ihres Ge
wichtes phosphorsauren und kohlensauren Kalk. 

Wird kohlensaurer Kalk (CaC03) auf 600-800° C erhitzt, so ent
weicht die Kohlensaure und Kalziumoxyd bleibt als eine porose Masse 
zuriick. 

1m voUig reinen Zustande ist das Kalziumoxyd weiB; der gewohnliche 
gebrannte Kalk aus Kalkstein hat meistens jedoch eine graugelbliche 
Farbe und enthalt immer etwas Ton, Eisen- und Aluminiumoxyd. 
Kommt gebrannter Kalk mit Wasser in Beriihrung, so zieht sich das
selbe in die porose Masse hinein, es erfolgt eine chemische Reaktion, 
und der Kalk zerfallt zu Kalkhydrat Ca(OH)2' einer pulverformigen 
Masse. Diese Umwandlung des Kalkes in das Hydrat wird als "Loschen 
des Kalkes" bezeichnet. 

Kalk, der sich rasch und unter bedeutender Warmeentwicklung 
und VolumvergroBerung loscht, indem er gleichzeitig zu einem zarten, 
feinen, unfiihlbaren Pulver zerfallt, das mit Wasser wieder einen fetten, 
schliipfrigen, sich zahe anfiihlenden Brei liefert, heiBt fetter Kalk, solcher, 
der umgekehrt ein rauh.es, korniges Kalkmehl und einen· sogenannten 
kurzen Brei ergibt, magerer Kalk. Letzterer ist info1ge seines Gehaltes 
an Oxyden und Silikaten, die seinen Charakter bedingen, zur Laugen
bereitung nicht empfehlenSwert. 

Zur Kaustizierung muB der Kalk, da er durch Aufnahme von Wasser 
und Kohlensaure an der Luft unwirksam wird, moglichst frisch verwandt 
werden. Will man ihn langer aufbewahren, so ist es am besten, ihn 
mit Wasser zu einem steifen Brei zu loschen und diesen in eine aus
gemauerte Grube zu bringen, in der er sich monatelang halt, da nur 
die oberste Schicht Kohlensaure aus der Luft aufnimmt .. Diese obere 
Schicht ist natiirlich zu entfernen, wenn der Grube langere Zeit hin
durch Kalk nicht entnommen war. 

Die Wertbestimmung des Kalkes geschieht alkalimetrisch durch 
Titration mit Normalsaure. Nahere Angaben hierzu finden sich eben
falls in den schon wiederholt zitierten "Einheitsmethoden". 
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Das Kochsalz. 

Das Kochsalz oder Chlornatrium (NaCl) ist sowohl als solches 
als auch in Form seiner Umwandlungsprodukte fUr die gesamte In
dustrie von der groBten Bedeutung. ~ ist die Quene fur alle technisch 
wertvollen Natronsalze, ferner fUr Chlor, Salzsaure, Cblorkalk und alle 
sonstigen chlorhaltigen Erzeugnisse. 

In der Natur kommt das Kochsalz in unerme.Blicher ):Ienge vor. 
1m Meerwasser ist es zu etwa 2,7% vorhanden, als~teinsalz bildet 
es auBerst mii.chtige Lager, die sich beispielsweise ,in den preuBischt:n 
Provinzen Brandenburg, Sachsen (StaBfurt und SchOnebeck), Posen 
und Schleswig-Holstein, in Bayern (Bechtesgaden), Steiermark und 
Tirol (Hall, Hallein, Ischl), in Galizien (Wieliczka) und Siebenbiirgen, 
Spanien (Katalonien) und Amerika befinden; am ii.rmsten an Steinsalz 
ist RuBland. 

Die Methoden, welche zur Gewinnung des Kochsalzes angewandt 
werden, sind wegen der mannigfachen Verhaltnisse seines Vorkommens 
sehr verschieden. Die Gewinnung von Salz aus Meerwasser wird be
sonders am Atlantischen, Mittellandischen und Adriatischen Meere 
bis zu 48 ° nordlicher Breite betrieben. Man gewinnt es durch frei
willige Verdunstung des Meerwassers in sogenannten SaJzgii.rten, die 
aus einem System fl.&cher Teiche bestehen, in welchen das Meerwasser 
zwecks Verdunstung der Luft und den Sonnenstrahlen ausgesetzt wird 
(Seesalz). 

Das Steinsalz wird, wenn die Lager machtig und rein genug sind, 
bergmannisch gewonnen. 1st das Salz durch eingesprengten Ton, Gips, 
Mergel u. dgl. verunreinigt, so werden in den Srock-en nelfach· auch 
Hohlungen (Kammem) ausgea.rbeitet, die dmch zugeleitetes Tage
waBBer gefiillt werden. Die SO erhaltene LOsung des Salzes, die Sole, 
kommt alsdami in sogenannten Salinenbetrieben zum Versieden (Siede
salz). 

Das technisch verwandte Kochsalz ist in der Regel ziemlich rein 
und enthii.1t nur solche fremden Bestandteile, die in den meisten Fallen 
unschii.dlich sind. Es wird deshalb groBtenteils ohne weitere Reinigung 
verbraucht. 

Das reine Kochsalz· ist farblos, durchsichtig und gl&sglamzend, 
schmeckt rein salzig und ist geruchlos. Es schmilzt in schwacher Rot
gliihhitze und verdampft bei noch hoherer Temperatur. In Wasser 
ist es leicht loslich, doch wird diese Loslichkeit. durch Veranderung 
dar LOsungstemperatur wenig beeinfluBt, indem 100 Teile Wasser bei 
0° 35,6, bei 25° 36,1 und bei noo C 39,1 Teile Kochsalz zur LOsung 
bringen. Aus Wasser kristallisiert das Kochsalz bei Tempera.turen iiber 
0° ohne Kristallwasser in Wiirfeln,deren Lamellen bei rascher Kristal
lisation eine geringe Menge der Mutterlauge einschlieBen, und die infolge
dessen verknistern, wenn man sie bis auf 250° C erhitzt. 

Die. folgende Tabelle zeigt das spezifische Gewicht der Kochsalz
lOsungen von verschiedenem GehlLlt: 
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Spez. I Pro- f Spez.. I Pro. Spez. I Pro-
Gewicht zente· Gewicht zente Gewicht zente 

1,00726 1 1,07336 
I 

10 1,14~15 19 
1,01450 2 1,080~7 11 1.10107 20 
1,02174 3 1,08859 12 1,16931 21 
1,02899 4 1,09622 13 1,16755 22 
1,03624 5 1,10384 14 1,17580 23 
1,04366 6 1,11146 15 1,18404 24 
1,05108 7 1,11938 16 1,19228 25 
1,05851 8 1,12730 17 1,20098 26 
1,06593 I 9 1,13523 18 1,20433 26,395 

In der Seifenfabrikation findet das Kochsalz Verwendung fUr das 
Aussalzen der Seife, d. h. fiir die Trennung derselben vom Glyzerin, 
uberschussigem Wasser und etwaigen Verunreinigungen, ferner zum 
Harten und FUllen von Leimseifen, sowie zur Lauterung und V or
reinigung der zu verarbeitenden Rohfette, und zwar wird es in denatu
rierter Form verarbeitet, da das fUr Speisezwecke bestimmte Salz einer 
Steuerkontrolle unterliegt, das fiir Industriezwecke bestimmte Salz aber 
von Abgaben befreit ist. Die Denaturierung des Salzes richtet sich 
nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Fiir den speziellen Gebrauch 
der Seifenfabriken wird als Denaturierungsmittel in der Regel Pe
troleum gewahlt, daneben durften aber auch Soda und Seifenpulver in 
Betracht kommen. 

Das Chlorkalium. 
Das fast ausschlieBlich aus den StaBfurter Abraumsalzen hergestellte 

Chlorkalium findet in der Seifenindustrie zum Ausschleifen der Schmier
seifen vielfache Verwendung. In bezug auf seine Eigenschaften 'zeigt 
es eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Chlornatrium, von dem es aber 
auf Grund seiner geringeren WasserlOslichkeit leicht getrennt werden 
lcaIlIl" Fiir seine Verwendung schadlich ist insonderheit ein groBerer 
Gehalt an Magnesiumsaizen, die bei der Schmierseifenfabrikation als 
Karbonat oder Magnesiaseifen im Endprodukt verbleiben und dessen 
Wirkungswert herabsetzen. Eine analytische. Kontrolle des jeweils 
verwendeten Salzes ist daher empfehlenswert. 

Das Wasserglas. 
Das Wasserglas besteht aus Silikaten des Natriums und Kaliums. 

Das Kalium-Wasserglas wird nur bei der Schmierseifenfabrikation 
verwendet. Das Natrium-Wasserglas hingegen in ausgedehntester Weise 
auch zum Fiillen von Riegelseifen. 

Das Wasserglas. wird durch Verschmelzen von Kieselsaure mit 
Natriumsulfat oder Natriumkarbonat unter Kohlezusatz erhalten. Ais 
Ausgangsmaterial dient Quarzsand oder Infusorienerde. Die Schmel· 
zung geschieht in offenen Of en, in Muffeln oder in Tiegeln. 
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Die Zusammensetzung des Wasserglases ist nicht einheitlich, wes
halb die Handelssorten. auch verschiedene Mengenvon Kieselsli.ure 
enthalten. An mch ist es amorph und durchsichtig wie Glas, von 
muscheligem Bruch und in Wasser leicht lOslich. Die Auflosung des 
festen Produktes erfolgt am besten in einer horizontal gelagerten, rotie
renden Trommel, in welcher der Inhalt unter Dampfdruck erhitzt 
wird. Gewobnlich stellt man die Losung des Wasserglases in einer 
Starke von 36-38° Be oder von 38-40° Be her. Die Losungen sind 
jedoch fast immer triib und miissen durch Abmtzen oder Filtrieren 
gereinigt werden.Der Bequemlichkeit biber. w;erden· me von den 
meisten Seifenfabriken fertig bezogen. ." 

Die Losungen des Wasserglases verhalten mch wie kolloidale Losun
gen, me werden durch Kochsalz amorph ausgesalzen und trocknen 
zu einer klebrigen Gallerte ein. Vor dem Vermischen mit Kern- oder 
Schmierseifen werden me abgerichtet, d. h. alkalisch gemacht, da auf 
diese Weise eine leichtere Verteilung in der Seife erzielt' wird. Gewohn
lich nimmtm&.nauf 100 kg Wasserglaslosung vOn 38° Be' 5-7,5 kg 
Natronlauge der gleichen Starke. 

Talkum und andere Beschwerungsmittel._ 

Talkum ist ein wasserhaltiges Magnesiumsilikat, da\ in g~mahlenem 
Zustandeals Fiillmittel fUr Seifen verwendet wird. ~s.. wirkt jedoch 
nur beschwerend, da es in Wasser nicht loslich ist und keinerlei Wasch
wirkung bemtzt. Neben dem Talkum werden des weiteren auch Kiesel
gur, Kaolin, Schwerspat, Kreide usw. als Beschwerungsmittel verwen
det, deren nahere Besprechung sich jedoch eriibrigen diilite, obwohl 
insonderheit das KaOlin wii.hrend des Krieges ala Streckungsmittel fUr 
Seifen (K~A. Seifen)eine ganz besondere Bedeutung gewonnen hatte. 
Ob diese MaBnahme als besonders gliicklich zu bezeichn,en war, soll 
hier ununtersucht bleiben. Es sei jedoch darauf hingewiesen; daB zum 
wenigsten ein sehr bedeutender Teil der wahrend des Krieges hergestellc 

ten Seifenarten mit Kaolin eine auBerst feste Absorptionsverbindung 
zu bilden vermag und daB diese Seifen infolgedessen durch die gleich
zeitige Anwesenheit des Tones ihre eigentliche Wirkung /Luszuiiben 
nicht mehr in der Lage waren. . 



Die maschinellen Hiltsmittel der 
Seifenfabrikation. 

Die Asche,_ 

Die Laugenbereitung erfolgt haute nur nooh dutch AufiOsen von 
festem .Atzna.tron (kaustische Soda) in Wasser, sofero nicht von vorn
herein Laugen von 50° Be in Kesselwagen bezogen werden. .Atzkali 
wird, wie bereits erwahnt, heute ausschlieBlich als 50%ige Elektrolyt-
lauge bezogen. . 

Fiir die Auflosung des .Atznatrons sind keine besonc;leren Ein-' 
richtungen erforderlich; doch 1st das Hetausschlagen dfn' k~tHchen 
Soda aus den zum Transport benutzten Trommeln eine seht li:i.8tige 
Arbeit. Man findet daher jetzt groBtenteils Vorrichtungen, welchc 
gestatten, die noch in den Trommeln befindliche Soda aufzulosen, indem 
man die Sodatrommeln nach Entfernung der. Stirnwandeam emen 
im LOsekessel befindlichen erhOhten R08t lcgt, Wasser dariiber bringt 
und dieses anwarmt. Nach einigen Stunden hat sich das .!tzna.tron 
gelost; die leere RUlse wird herausgenommen und die .Atznattonl6sung 
in gewiinschter Weise eingestellt. 

Eine zweckm&Bige Vorrichtung zum AuflOsen del Trommel!K>da 
ist u. &. die in· Fig. 6 abgebildete. nber der Mitte des AuflO8ekessels 
wird eine Eisensehlene in entsprechender Rohe eingemauert, auf "lcher 
ein fahrba.rer Fla.schenhg befestigt ist. An dem eteren Ende des 
letzteren befindet sich em starker Raken, der seineraeits wieder zwei 
Greifer tragt, die die Sodatrommel umspannen konnen. Durcl'l zweck
entsprechende Benutzung des Appatates ist es ohne weiteres moglich, 
die nach den obigen Angaben vorbereitete Trommel in den Auflose
kessel zu bringen. 

Die Auflosung erfolgt unter starker Warmeentwicklung in relativ 
kurzer Zeit. Die entstehende, spezifisch schwere LOsung sinkt nach 
unten, so daB immer neue Mengen von Wasser mit dem .Atznatton 
in Beriihtung kommen. Durch wiederholtes Kriicken ist dann schlieB
Hch fiir eine gleichmaBige Starke der Lauge zu sorgen, die alsdann durch 
Pumpen in die Siedekessel oder die dariiber befindlichen Laugen
behaIter befordert wird. 

Friiher wurde die Lauge durch Selbstkaustizierung bereitet, wozu 
mehr Geratschaften. erforderlich waren. Beim Vorhandensein von' 
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Dampf wurde die Umset.zung am best.en in den Aschern selbst (Laugen
reservoiren) bewirkt. Es waren dies groBe, meist recht.eckige GefaBe 
aus GuBeisen oder etwa 4 mm star
kern Schmiedeeisen von etwa 2--2,5 m 
Lange, 1,2-1,5 m Breit.e und etwa 
1 m Rohe, in denen sich in etwa 
10 cm A bstand vom Boden ein offenes 
Dampfrohr oder besser ein Dampf
strahl-Riihr~eblase befand. 

In den Aschern wurdedie einge
brachte Soda heiB gelost und alsdann 
durch Kriicken bzw. mit Rilfe des 
Riihrgeblasesmit dem notwendigen 
Kalk in moglichst innige Bertihrung 
gebracht. Vort.eilhafterweise wurde 
der letzt.ere mit Rille eines eisernen, 
zylindrischen oder rechteckigen, sieb
artig mit Lochern versehenen Kastens 
in den Ascher eingehangt, so daB 
eine Verunreinigung der entst.ehenden 
Atzlauge nach Moglichkeit vermieden 
wurde. 

War kein Dampf zur Verfiigung, 
so wurde die. Einstellungslauge in 
einem besonderen Kessel zum Sieden 
erhitzt und dieselbe erst dann auf das 

_, I"' 

.:~ , .~. 

im Ascher befindliche kohlensaure Fig. 6. Vorrichtung zum Aufiosen 
Natron gebracht. Nach vollstandi- del' Trommelsoda. 
ger LOsung gab man den erforder-
lichen Kalk hinzu, durch dessen Loschung ein abermaliges Sieden ver
anlaBt wurde. 

Die Siedekessel mit Zubehor. 

Zum Sieden der Seifen bedient man sich tiefer Kessel, die meistens 
aus Schmiedeeisen hergest.ellt sind. Diese Siedekessel haben gewohnlich 
eine etwas konische Form, konnen aber auch zylindrisch, halbzylindrisch 
oder recht.eckig sein. Ihre GroBe ist sehr verschieden, von 500-10 000 
ja bis 20 000 kg und mehr SudgroBe. In der Regel richten sich Form 
und GroBe nach dem personlichen Geschmack und den lokalen Ver
haltnissen; doch sind groBere Kessel, besonders solche von 5000 kg 
SudgroBe die gebrauchlicheren, und die halbzylindrische (Figur 7) 
oder Kegelform (Fig. 8), bei welcher der obere Durchmesser zicm
Hch gleich der Rohe und der untere Durchmesser etwa gleich zwei 
Dritteilen des oberen ist, die gewohnliche. Die Kessel haben einen em
gesetzten, gewolbten Bodenund werden meist so eingemauert, daB ihr 
oberer Teil 100-1l0 cm tiber der Sohle des Siederaumes hervoITagt. 
Der tiber den FuBboden herausragende Teil, der sogenahnt.e "Sturz" 
wird tn der Regel mit Rolz oder Mauerwerk (Zement) umkleidet. 

Schrauth, Handbuch der Seirenfabrikation. 5. Auf]. 11 
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Das Siedcn 1wlbst geschieht entwcder mit Dampf oder mit. direkt£'m 
F£'uer. 

1"ig.7. HalbzyliDdrlSchcr Siedeke . el. 

Fig. R. Kcgelrdrmil!cr Siedekes el. 

Bei Verwendung yon offenem F('uer pflegt man die Anordnung 
so zu treffen, daB man die Heizgase unter den Kesselboden t.reten laBt, 
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von dort nach oben und rund um den Kessel herum leitet und schlie13-
lich zum Schornsteinzug hinausfiihrt. Rei cler hohenTemperatur der 

• cbni tt E - l!'. chnitt G- B . 

. Fig.9. Fig. 10 . 

Grundril3 A-B. Gl'undl'il3 C-D. 

J};' ••. 

Fig-. 11 . Fig. 12. 

Fig. 9- 12. Kesseleiumauerungs- und Feuerungsanlage. 

bei der Verbrennung del' Kohle sich bildenden Heizgase und der geringen 
Warmekapazitat der Seifenmasse ist es erkHirlich, daB der Kesselbotlen, 
wenn man ihn, wie haufig geschieht, unmit,telbar tiber cler Rostflache 

11'" 
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anbringt, durch die "Stichflamme" ganz bedeutend angegriffen wird 
und ein Anbrennen der Seife nur bei vorsichtigster Behandlung des 
Feuers und fleiBigem Durcharbeiten der Seife mit der Riihrstange ver
mieden werden kann. 

Durch rationelle Anordnung der Feuerungsanlage ist jedoch der schad
liche EinfluB der Stichflamme zu beseitigen, wie aus den Fig. 9 bis 12 
hervorgeht, die eine Kesseleinmauerungs- und Feuerungsanlage zeigen. 

Das Charakteristische dieser Anlage ist die Anbringung eines 
schiitzenden Gewolbes zwischen dem Kesselboden und der Rostflache, 
so daB die Flamme, unter dem Gewolbe hinstreichend, ihre scharfste 
Ritze abgibt, ehe sie den Kesselboden trifft. 

Die auf dem Roste a, unter dem sich der Aschenfall b befindet, 
entwickelten Heizgase treten iiber die Feuerbriicke c in den mit einem 
feuerfesten Gewolbe d iiberwolbten Kanal e, steigen am Ende des
selben in dem Vertikalkanale f nach oben und gelangen jetzt erst durch 
den Zug gunter den Kesselboden; sie ziehen unter dem Kesselboden 
hin, treten durch den aufsteigenden Kanal h nach oben in den rings 
um den Kessel laufenden Seitenzug i und gehen bei k in den Schorn
steinkanal. Die in den Zug eingesetzte Mauerwerkszunge I bewirkt 
eine gleichmaBige Verteilung der Heizgase. Zum Besteigen der Ziige 
behufs ihrer Reinigung dient ein luftdicht geschlossenes und gut ver
strichenes Mauerloch m. 

FUr die Dimensionierung der Kanale ist zu bemerken, daB fiir je 
100 kg SudgroBe des Kessels ungefa.hr 1/10 qm Heizflache und 1/150 qm 
Rostflache notwendig sind, so daB beispielsweise fiir einen Kessel von 
6000 kg SudgroBe (entsprechend einem Rauminhalt von etwa 9000 kg) 
eine Totalheizflache von 6 qm und eine Totalrostflache von 2/6 qm 
vorzusehen ware. Der Querschnitt der Kanale muB mindestens gleich 
einem Drittel der Totalrostflache und auf aIle FaIle so groB gewahlt 
sein, daB sie leicht befahren werden konnen. 

FUr die Berechnung des Schornsteins kann man sich der Formel 
bedienen R 

Q=-, 
YH 

in welcher Q in Quadratmetern den Querschnitt des Schornsteins oben 
an der AustrittssteIle, H in Metern die Schornsteinhohe und R in Qua
dratmetern die Totalrostflache bedeutet. 1st also beispielsweise H (die 
Schornsteinhohe) zu 16m angenommen, soist derSchornsteinquerschnitt 

R R 
Q=-=-, rn 4 

also gleich dem viel'ten Teile der Totalrostflache. Aus dem Schorn
steinquerschnitt Q berechnet sich dann die lichte Weite in bekannter 
Weise: fiir runde Schornsteine ist der Durchmesser 

D=I,13 VQ 
und fiir viereckige Schornsteine die Seitenliinge des Vierecks 

S=VQ 
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Der Verwendung offenen Feuers gegenuber gewahrt das Sieden 
mit Dampf viele Annehmlichkeiten, die Kessel werden weniger an· 
gegriffen, der VerseifungsprozeB geht rasch und gleichmaBig vonstatten, 
ond insonderheit die Farbe der erzielten Fabrikate ist eine dnrchaus 
befriedigende. 

In der Regel arbeitet man zugleich mit direktem und indirektem 
Dampf, der vorteilhafterweise bis auf etwa 300 0 C uberhitzt wird. Fig. 13 
zeigt eine solche Einrichtung. Gist der Kessel aus Schmiedeeisen, 
HHHH eine 5 cm starke als Isolierung dienende Holzbekleidung; A ist 
del' V1lrschluBhahn des Hauptdampfrohres, B und C ebenfalls VerschluB· 
hahne del' jeweils mit der di· 
rekten undindirektenSchlange 
verbundenen Leitungcn, D ein 
Sicherheitshahn, E .der Kon· 
denstopf fiir das in del' Dampf. 
schlange sich kondensierende . 
Wasser, I del' Laugenbehalter, 
F das Abzugsrohr fUr die 
Unterlauge, J schlieBlich ein 
VerschluBhahn, del' das Zu· II' 
rUcksteigcn von Lauge oder 
Seife nach beimdigter Opera. 
tion in das Dampfrohr K ver· 
hindert. . 

Die lichte Weite del' an· 
gewandten Rohre richtet mch 
nach del' GroBe des Kessels; 
gewohnlich verwendet man 
Rohre von 4 em lichter Weite Fig. 13. Siede1<essel mit Dampfbeheizung 
und verlegt die Schlange fiir den und LaugenbehiUter. 
direkten Dampf etwa 10 cm, 
die fur den indirE-kten Dampf etwa 15 em oberhalb des Kesselbodens. 
Die direkte Schlange wird vielfach als gescblossener Ring ausgefuhrt, 
dessen Dnrchruesser etwa zwei Drittel des Kesselbodendurchmessers 
betragt, die indirekte Schlange dagt"gen meist als ein im Zickzack ge 
bogenes Rohr, dessen Form del' bei del' Erwarmung auftretenden Aus· 
dehnung Rechnung tragt. 

Die direkte Dampfzuleitung mit dem Dampfverteilungsringe ist 
vielfach mit einer Hollander.Versehraubung an die Dampfzuleitung 
angeschlossen, damit man sie nach beendetemSude aus dem Kessel 
herauszunehmen in del' Lage ist. , 

Die Laugenoohii.lter werden zweckmaBig so aufgestellt, daB die 
Lauge, durch eine mit einem Hahn versehene Rohrleitung, direkt in 
den Kessel einlaufen kann. Vielfach werden auch MeBvorrichtungen 
an den Laugonbehii.ltem angebracht, und zwar meist in Form eiues 
auf del' Lauge ruhenden Schwimmers, del' mit einem Gegengewicht 
verbunden .die Mog1ichkeit bietet, dnrch eine bequem sichtbare Skalen· 
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ablesung an der AuBenseitc des Behalter::; die jeweilige :Fiillung desselben 
unter Kontrolle zu halten. 

Fig. 14 zeigt finen modernen 35000 I fassenden, l'eehteekigen Siede· 
kessel, der auf dem Boden ruhend mit direkter und indirektel' Dampf
beheizung ausgestattet ist. Die mittlere del' drei auf del' Abbildung 
siehtbaren Rohrzufiihl'Ungen vermittelt die indirekte Beheizung, wah-

Rechteckigel' iedekessel mit dircktel' uod iodil'ektel' D. I1lpfzufUbrullO' 
Dampfetrahlriihl'geblase und yphoneinrichtung, ." 

rend die beiden auBel'en dil'ekte Dampfleitungen mit Dampfstl'ahll'iihl'
gebl~e dal'stellen. Aueh die im naehstehenden noeh bespl'oehene 
Syphoneilll'iehtung ist aus del' Abbildung zu el'sehen, 

Die Durchmischung del' wahrend del' Verseifung in Reaktion treten
den Stoffe und ebenso die Einverleibung von Zusatzen in die Seifenmasse 
(Rieehstoffe, Fiillmittel usw.) gesehieht mit Hilfe besonderer lnstru
mente, die man als Kriieken bezeiehnet. In kleineren Fabriken 'ge
sehieht das Kriieken auch houte noeh vielfach von Hand, meist, indem 
man sieh diese mii.hsame Arbeit dadurch erlei6h£ert, daB man die 
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Kriicken an einem iiber eine Rolle laufenden Seile zur Aufhangung bringt. 
Mittels einer losen Quersehraube oder Gabelungist in den Kriieken
stiel weiter eine Fiihrungsstange eingesc.haltet, mit deren Hilfe man die 
Kriieke nach jeder Richtung dirigieren kann. Del' Teller del' Kriicke 
hat etwa 60 cm Durchmesser und ist fest oder in Scharnieren beweglich. 
Ein oder zwei Arbeiter ziehen die Kriicke mittels des Taues in die Hohe, 
wiihrend einer die Leitung del' Kriicke besorgt (s. Fig. 15). 

Die Methode ist abel' naturgem11l3 ziemlich umstandlich, zeitraubend 
unci beschwerlich, weshalb man KrHcll:werke oder Kriickmaschinen 

Fig. 15. Kriickwerk £lit· Handbetrieb. 

konstruiert hat, die fiir Kraftbetrieb eingerichtet und sehr leistungs
fahig sind. 

Fig. 16 zeigt ein solches Kriickwerk von Louis Brocks in Leipzig
Lindenau, das, wie aus Fig. 17 ersichtlich ist, fiir den ~brauch auf dem 
oberen Rande des Kessels befestigt wird. Die wesentlichen Teile des
selben sind die folgenden: die beiden Boeke A tragen eine horizontale, 
durch eine Riemenscheibe angetriebene Welle, die in eine Kurbel K aus
lauft und die an diesel' befestigte Kriickenstange C in schwingende Be
wegung setzt. Die Kriiekenstange tragt an ihrem unteren Ende S einen 
Kriickenteller T. Um das etwaige Aufschlagen dieses Tellers auf die 
Seifenoberflache zu vermeiden, ist eine die Bewegung entsprechend ver
langs~mende Bremsvorrichtung D vorgesehen. AuBerdem ist mit dem 
Apparat eine Wehrvorrichtung W verbunden, welche aus einer mit 
vier Wehrfliigeln versehenen Welle best·eht. Der Apparat macht etwill 
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35 Touren pro Minute und arbeitet sehr energisch, erfordert aber ziem
lich viel Kraft. Er wird je nach der Tiefe des Kessels fur 1600, 1500, 
1200, 1000,900,800 und 600 mm Hub gebaut; die letzten beiden GroBen 

Fig. 16. Kriickmaschine. 

werden fur Handbetrieb hergestellt, wahrend die mittleren sowohl fur 
Hand- als auch fur Kraftbetrieb gebaut werden. 

Besondere Beachtung verdient auch das durch Fig. 18 dargestellte, 
von Aug. Krull in Helmstedt konstruierte Kruckwerk 1). Dasselbe 

t) DRP. Nr. 161682. 
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ist auf einem starken Gestellringe A montiert, dessen Durchmesser dem 
Durchmesser des betreffenden Siedekesselrandes entspricht und der auf 
diesem durch 3 Schrauben befestigt wird. In der wagerechten Mittel. 
achse des Gestellringes ist eine Welle B gelagert, die ihre Bewegung 

Fig. 17. Siedekessel mit Kriickmaschine. 

mittels des Radergetriebes C und D durch die Riemenscheibe E erhalt. 
Dieselbe ist weiter mit 4 Kurbeln a , b, c, d versehen, von denen je zwei 
um 1800 gegeneinander versetzt sind. An den Kurbeln sind die Hohl
sta:ng~n F befestigt, welche die Kriickteller G tragen; diese letzteren sind 
in ihren Abmessungen und in ihrer Gestaltung der jeweiligen Form des 
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i:liedekessels angepal3t. Bei Drehung der Welle gleiten die Hohlstangen 
F auf den unten um ein Rundeisen H bei e schwingenden Fiihrungs" 
stangen i auf· und abwarts. Das Rundeisen H ist in del' Mitte durch 

b'ig. l . Kl'iickwerk von Aug. Krull. 

eine entsprechende Verstarkung I so ausgebildet, dal3 durchEinschrauben 
del' beiden Enden f ein Kreuz von vier gleich langen Armen entsteht. 
Mittels dieses Kreuzes liegt die untere Partie des Kriickwerkes auf 
dem Kesselboden derart auf, daB seitliche Verschiebungen unmoglich 
sind. In del' Mitte des Gestellringes A ist ferner eine senkrechte Welle K 
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gelagert, welche ihren Antrieb von del' horizontalenWelle N aus durch 
die konischen Rader g erhalt. Das untere, in del' Verstarkung I noch
mals gelagerte Ende del' Welle K tragt 
einen dicht iiber dem Kesselboden be
findlichen Doppelriihrarm L, welcher 
:;ich, durch Rotation del' Welle in Be
wegung gesetzt, iiber den Kesselboden 
bewegt und so eine innige Durch
mischung del' sich hier ansamme1nden 
}'Iassen bewirkt. 

Diese Kombination eines horizontal 
wirkenden Riihrapparates mit einem 
vertikal arbeitenden Kriickwerke ist 
durchaus praktisch, da sie die best
mogliche Durchmischung des K essel
inhaltes gewahrleistet. Je nach Wunsch 
liiBt sich abel' auch das Riihrwerk odeI' 
Kriickwerk allein in Tatigkeit setzen, 
so daB die Arbeitsweise clem Ermessen 
des Einzelnen iiberlassen bleibt. 

1m iibrigen ist das Kriickwerk 1;0 

Illontiert, daB es mittels einer ober
halb des Kessels befindlichen Aufzug
vorl'ichtung an del' Kette M bzw. dem Fig. 19. Freihangendes Riihl'werk 
Haken N leieht aus dem Kessel heraus- mit Stahlkugellager. 
gehoben werden kann. Auf diese Weise 
ist es moglich, das gleiche Kriickwerk fUr mehrere Siedekessel der 

Fig. 20. Riihrwerk mit gegenliiufiger Bewegung der inneren und 
aul3eren Fliigel. 
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gleichen. GroBe zu benutzen, wenn man durch eine entsprechend 
hergerichtete Laufkatze fur die notwendige Transportmoglichkeit sorgt. 

Neben den vorbesprochenen Kruckwerken sind vielfach auch 
Ruhrapparate im Gebrauch, die besonders dann in Anwendung kommen, 
wenn es sich um die Durchmischung von Substanzen handelt, die ein 
annahernd gleiches spezifisches Gewicht besitzen. 

Von einfachen Flugelr1ihrwerken, wie sie in Fig. 19 dargestellt sind, 
abgesehen, sind hier besonders die von C. E. Rost & Co. in Dresden 
gebauten Ruhrwerke hervorzuheben, bei denen sich innen konzentrisch 
laufende Fliigel in gegenlaufiger Bewegung zu entsprechend angeord
neten auBeren Flugeln befinden (s. Fig. 20). 

Der Antrieb dieser Apparate erfolgt entweder durch Riemen von 
der Transmission aus oder direkt durch einen mit dem Apparat selbst 
verbundenen Elektromotor. 

Neben anderen Modellen ist sodann insonderheit fiir die Herstellung 
kalt geruhrter Seifen das Schneck~nrUhrwerk von Aug. Krull in Helm
stedt geeignet, dessen Konstruktion sich ohne weiteres aus der Fig. 21 
ergibt. 

Weitere sehr praktische Riihrvorrichtungen, die ebenfalls vornehm
Hch· zur Fabrikation von kaltgeruhrten Seifen dienen konnen, sind 
durch die Fig. 22 und 23 dargestellt. 

Fig. 22 veranschaulicht ein schnellaufendes Saulenruhrwerk fiir kalt
geriihrte Seifen mit Kraftbetrieb der Firma Weber & Seelii.nder. 
Dasselbe wird mit auswechselbaren Riihrkeulen geliefert, die mit Hilfe 
eines Hebels hoch und nieder gestellt werden konnen, so daB der Riihr
topf bequem untergestellt und auch wieder fortgenommen werden kann. 
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Fig. 23 zeigt einen Kippkessel mit Riihrwerk fiir Handbetrieb 1). 

SehlieBlieh sei dann der Vollstandigkeit halber noeh auf die Dampf. 
strahl-Riihrgeblase der Gebr. Korting in Kortingsdorf bei Hannover 

Fig. 22. Siiulenriihrwerk. 

hingewiesen, bei denen mittels eines Dampfstrahles Luft angesaugt 
und in das zu bewegende Fliissigkeitsgemiseh gedriiekt wird. Wie aus 
Fig. 24 ersiehtlieh ist, tritt die durch das Rohr L angesaugte Luft gleieh
zeitig mit dem dureh das Rohr D zustromenden Dampf aus einem etwa 
10 em iiber dem Kesselboden befindliehen Verteilungsrohr aus, das mit 

1) Weitere iihnlich konstruierte Apparate B. S. 496 if. 
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Fig. 23. Kippkesscl mit Riihrwerk fUr Handhetrieb. 

einer groBen Anzahl von etwa 4 mm wei ten, schrag nach unten gerich
teten Lochern verse hen ist.. 

Fig. 24. iedekes el mit j ,uft Ll'ablriibrung. 

Der Apparat hat sich vor aHem bei der Karbonatverseifung von 
Fettsauren znm Austreiben der Kohlensaure bewahrt, sowie bei allen 
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Arbeiten, die durch den gleichzeitigen Dampfzutritt nicht nachteilig 
beeinfluBt werden (Kaustizierung· von Sodalaugen). 

Dm das DberflieBen der im Kess.elwahrt'nd des Verseifungsprozesses 
oft aufsteigenden Seifenmasse zu verhindern. hedient man sich so
genannter Wehrvorrichtungen, indem man entweder die steigende 
Seife mit breiten, kurzstieligen Holzschaufelnin die Hohe wirft, um sie 
zu vt'rteilen und ahznkiihlrn odE'f durch lllE'ehanisehe Wt'hrvorrichtungen, 

l"i~. 2ii. • 'Yl honcinridll ung ~Ill' BnticCI'lIll,g dc. r c. elinh. Ites . 

deren Konstruktion aU8 Fig. 16 und 17 ersichtlich ist., dafiir sorgt, 
daB die Oberflache des Kesselinhalts in dauernder Bewegung hleibt, 

Aus dem Siedekessel ' wird die fertige Seife ausgebracht, und zwar 
cntweder durch Schopfer, die aus Stahlblech moglichst nahtlos her
gesteUt. sind oder in groBeren Betrieben mit Hilfe von Kolben- bzw. 
Rotationspumpen, von denen die ersteren meist fUr Handbetrieb ein
gerichtet sind und in den Kessel eingestellt. werden, die letzteren auGer
halb desselben ihren Antrieb durch Riemenscheiben erhalten. 
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Um eine selbsttatige Entleerung des Kessels zu bewirken, ist es 
empfehlenswert, denselben mit einer Syphoneinrichtung zu versehen, 
wie sie in Fig. 25 und 26 dargestellt jst. Der Syphonstutzen wird 
auBen mit einem abwarts gebogenen Ablaufrohr verbunden, dessen 
untere Offnung wenigstens 50 em unter dem tiefsten Punkt des Kessel
bodens liegt, so daB die Einrichtung als Heber wirken kann. Die durch 

l!'ig. 26. SeireD- 'iede-, -Pump. und Kiihlanlage. 
1, 2 U. 3 Siedekessel mit Syphoneinrichtung, <1 SeifenvorratsbehiiIter, 5 Druck-

kessel, 6 Seifenplattenkiihlapparate, 7 Seifenpumpe. 

ihren eigenen Druck abflieBende Seifenmasse laBt sich dann entweder 
in die in unmittelbarer Nahe aufgestellten Seifenformen oder Kiihl
maschinen direkt abfiillen oder mittels einer an die genannte Vorrich
tung angeschlossenen, als Druckpumpe wirkenden Rotationspumpe weiter
befordern. Alle diese Einzelheiten sind aus dem vorstehenden Schema 
einer Seifen-Siede-, -Pump- und Kiihlanlage (Fig. 26) leicht zu ersehen. 

Pump en zur BefOrderung von fiiissigen Seifen, Olen 
und Fetten. 

Insonderheit bei der Neueinrichtung einer Seifenfabrik ist es auBer
ordentlich zu empfehlen, darauf zu achten, daB die Notwendigkeit 
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eines Transportes von flussigen Seifen, Olen und Fetten auf ein mog
lichst geringes MaB eingeschrankt wird. Aber auch in wirklich gut 

durchdachten Fabrikbetrieben wird sich 
die Notwendigkeit flussige Seifen, Fette 
und Ole von einer Stelle zur andern zu 
transportieren nicht ganz vermeiden las
sen, weshalb es wichtig ist, die hier not
wendigen Hand- oder Kraftbetriebspum
pen des naheren kennen zu lernen. 

Fig. 27 zeigt eine einfache, transpor
table Handbetriebspumpe, die in erster 
Linie zur Entfernung von Unterlauge nach 
dem Aussalzen der Kernseifen dienen soll. 
Fig. 28 zeigt die Innenkonstruktion einer 
doppeltwirkenden Hand-Flugelpumpe mit 
Kugelven tilen (We ber & See lander), die 
in verschiedenen GroBen, auch auf Trag
gestellen montiert, gebaut wird und in der 
Minute 25-250 1 Wasser, Lauge, 01, 
Schmierseife usw. fordert. 

Fig. 27. Handpumpe zum Pumpen 
von Seifen und Unterlaugen. 

Fig. 28. Handfliigelpumpe (geotfnet). 

Fig. 29 und 30 stellen neuzeitlich gekapselte Pumpen dar, wie sie 
von der Firma C. E. Rost & Co., Dresden, in den Handel gebracht 
werden. Die erstere ist unmittelbar mit einem elektrischen Motorge
kuppelt, wahrend die zweite fUr Riemenbetrieb eingerichtet ist. 

Die Auswahl des jeweils in Betracht kommenden Pumpensystems 
hangt vielfach von den gegebenen ortlichen Verhalt.nissen abo Vor 

S c h ra u t h, Handbuch der !:eirenfabrikation. 5. Aufl. 12 
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aHem ist aher hei AufsteUung der Pumpen darauf zu achten, daB sie 
ZufluB erhalten und nicht etwa ansaugen mussen, da heWe Flussigkeiten 
schwer angesaugt werden. Bevor man die Lieferung von Pumpen in 

Fig. 29. Gekapselte Seifenpumpe mit elektr. Motor direkt gekuppelt. 

Auf trag giht, soUte man daher im cigenen Interesse immer zunachst 
einen geeigneten Fachmann zuRate ziehen. 

967 

Fig, 30. Gekapselte Seifenpumpe mit Riemenantrieb. 

Fig. 31 steUt einen Montejus (DruckgefaB) dar, aus dem die zu 
fOrdernden Flussigkeiten mittels Dampf- oder Luftdrucks leicht und 
schnell auch auf groBere Entfernungen und auf bedeutendere Hohen 
gedriickt werden konnen. 
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Leitungen, die fur die Forderung von 
leicht erstarrenden Seifen und Fetten be-• stimmt sind, werden zweckmlWig doppel-
wandig verlegt, d. h. mit einem Dampf
mantel versehen, wie aus Fig. 32 ersicht
lich ist. Man heizt diesclben mit Dampf 
von 1-2 Atm. und hat dann keinerlei 
Verstopfungen und Betriebsstorungen zu 
befUrchten. 

Derartige doppelwandige Rohre wer
den hergestellt, indem man zwei Rohrc 
ineinanderschiebt, um sie alsdann an den 
Enden an einengemeinschaftlichen Flansch 
anzuschweiBen. Zwischen den beiden 
Rohren verbleibt so ein kleiner Zwischen
raum fUr den Dampfdurchgang ubrig. 
Von Rohr zu Rohr wird nunmehr unter
halb der Flanschen je eine kleine Rohr
verbindung angebracht, die die Weiter
lcitung des Dampfes ubernimmt, und 
schlieBlich mussen bei Hingeren Leitungen 
auch noch Kondenswasserabscheider ein-
gebaut werden. 

Fig. 31. Montejus. 

Fur Fettsaureleitungen wird das Iimenrohr entweder aus Kupfer, 
Aluminium, Hartblei oder aus gut verbleitem Eisenrohr hergestellt. 

Fig. 32. 

/(ondenswossef'l 

Rohrleitung mit Dampfmantel zur Beforderung von leicht erstarrenden 
FHissigkeiten (Seifen, Fatten u. dergl.). 

In den letzten Jahren haben sich auch mit Dampf beheizte Hahne 
immer mehr und mehr eingefuhrt, die ebenfalls bei der Anlage doppel
wandiger Leitungen mit V orteil Verwendung finden. 

Bebiiltel' zur Aufnabme del' fertigen Seife. 

Die Seifenformen. Die Kuhlkasten, in denen die harten Seifen zum 
Erstarren gebracht werden, die sogenannten Formen, miissen so ein
gerichtet sein, daB sie einen dichten VerschluB fiir die warme, flilssige 
Seife bilden, aber auch gestatten, die erkaltete, feste Seife leicht heraus-

12· 
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zunehmen. Man verwendet daher meist Formen, die auseinander
genommen, d. h. in einen Boden und vier Seitenteile zerlegt werden 
konnen. 

Als Material fur diese Formen, die bis zu einer GroBe von 5000 kg 
Inhalt hergestellt werden, wurde fruher allgemein Holz verwendet; 
Wande und Boden bestanden aus starken, zusammengefugten Bohlen, 
die mit dunnem Eisenblech beschlagen waren und durch geeignete 

Fig. 33. Seifenform mit MutterscbraubenverschluB. 

Verstrebungen den notigen Halt erhielten. Durch Ausstopfen mit Werg 
und Verstreichen mit Ton u. dgl. wurde die erforderliche Dichtigkeit 
erzielt. 

Heute werden diese Formen jedoch fast ausschlieBlich aus Schmiede
eisen gefertigt, und zwar noch immer in fast der gleichen, zweckma3igen 
und praktischen Ausfiihrung, wie sie im Jahre 1876 durch die }i'irma 
Aug. Krull in Helmstedt zuerst in Anwendung kam. 

Fig. 33 gibt die Darstellung einer solchen eisernen Seifenform von 
etwa 4000 kg Inhalt, deren Hauptvorzug in der Beschaffenheit des 
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dureh Nut und Feder gebildeten Versehlusses liegt. Derselbe ist absolut 
dieht und bleibt aueh auf die Dauer vollkommen intakt, so daB ein 
Leeken der Form unmoglieh ist Einen wiehtigen Bestandteil dieser 
schmiedeeisernen Seifenformen bildet weiter die gleichfalls von Aug. 
Krull eingefiihrte Umhiillung derselben mit Matratzen, die mit Werg 
gefiillt sind; dieselben werden durch einfaehes Aufhangen am oberen 
Formrande befestigt und konnen jederzeit ganz oder teilweise abge
nommen werden. Sie hab<m den Zweek, die in ~der Form befindliche 

j''ig. 34. Seifenfol'm mit Matratzenumhiillung. 

Seife beispielsweise zur FluBbildung einige Zeit warm zu halten. Fig. 34 
zeigt eine Form mit dieser Umhiillung bekleidet. 

Die Formen selbst werden zerlegt in einen Boden und vier Seiten
wande. Gewohnlich werden aber zu einer Form zwei Boden geliefert, 
damit die vier Wande fiir die Zusammenstellung einer neuen Form 
bereits benutzt werden konnen, wenn der in der ersten Form befindliche 
Seifenblock zwar schon erstarrt, aber noch nicht schnittreif ist. Wande 
und Boden werden aus bestem, etwa 4 mm starkem Eisenblech her
gestellt und durch Flacheisen, Winkeleisen. und T-Eisen entsprechend 
armiert, so daB eine Deformation der Form unmoglich ist. 

Die Rander und Kanten der Einzelteile sind in der fiir den Nuten
verschluB geeigneten Weise bearbeitet und genauest gehobelt. Mehrere 
lange, oben iiber die Form hingehende Schraubbolzen halten die Wande 
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in dem richtigen Abstande voneinander, so daB der in einer solchen 
Form gebildete Seifenblock genau eben und rechtwinklig ist. Die Ver
bindung der Wande untereinander und mit dem Boden geschieht durch 
Verschraubung und wurde urspriinglich durch kurze Mutterschrauben 

Fig. 35. 'chJ'aubzwinge. 

-.... -

Fig. 37. Schmale 
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.Fig. 36. Wirkungsweise des Schraubzwing
versch 1 usses. 

von etwa 70 mm Lange bewirkt, welche in einem Abstande von etwa 270 
bis 300 1Il1Il voneinander angeordnet waren, wie auf Fig. 33 ersichtlich ist. 

1m Jahre 1889 hat die Firma Aug. Krull aber eine Vervollkomm
nung dadurch geschaffen, daB sie an Stelle dieser Mutterschrauben 
Schraubzwingen in Anwendung brachte, die an jeder beliebigen 
Stelle sofort anzubringen sind. Fig. 35 zeigt eine solche, aus Stahl her
gestellte Schraubzwinge, durch deren Einfiihrungdie eisernen Formen 
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eine wesentliche Verbesserung erfahren haben. Aus Fig. 36 ist die Wir
kungsweise derselben ersicht,Iich. 

Fig. 3. lful3boden mit LaugenabJal3vorl'ichtung. 

Die Formboden sind erhaben gearbeitet, und zwar derart, daB die, 
ringsherum laufende Nute so tief liegt, daB der Seifenblock vom Boden 
glattweg abgeschoben werden kann. Der eigentliche eiserne Boden ist 

Fig. 39. Seifenform mit Momenthebelverschlul3, geschlossen. 

auf cinem hOlzernen Boden (etwa 25 mm dick) befestigt, der von hoI
zernen Schwellen getragen wird. 

Die Formen konnen weiter mit einer Vorrichtung zum Ablassen 
der Unterlauge versehen werden, und zwar entweder unten an einer 
Seitenwand oder am Boden (Fig. 38); die letztere Art der Ausfiihrung 
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ist die gebrauchlichere. Ferner kann am Boden eine einfache Vorrichtung 
angebracht werden, die dazu dient, beim Fallen des Seifenblockes die 
Ausfuhrung der senkrechten Schnitte zu erleichtern. Diese Vorrichtung 
besteht darin, daB einander gegenuber zwei kleine Stifte am Boden 
angebracht werden, die zum Einlegen der Schnure fur das Durchziehen 
von Schneidedrahten dienen. 

Neben diesem Typ hat die Firma Aug. Krull jedoch ein Modell 
herausgebracht, das mit cinem HebelverschluB (MomentverschluB) 

Fig. 40. SeifenlOl'lIl mit lUomenthebelverschlul3 geoffnet. 

ausgestattet iilt, dessen Wirkungsweise aus den Fig. 39 und 40 ohne 
wei teres ersichtlich ist. Infolge ihrer einfachen Handhabung konnen 
diese Seifenformen durchaus empfohlen werden. 

'~Die schmiedeeisernen Seifenformen werden in jeder gewunschten 
GroBe und nach beliebigen MaBen hergestellt. Fig. 37 zeigt beispiels
weise eine schmale Form, wie sie fur Mottledseifen meist verwendet 
wird. Die Formen konnen ebenso wie ihre Einzelteile auch mit Roll
radern, fahr- und lenkbar, geliefert werden; die am meisten gangigen 
Anordnungen sind durch Fig. 41 und 42 dargestellt. 

Fur viele Zwecke, beispielsweise fUr Oberschalseife, werden auch 
flache Seifenkasten verwendet, die aus einem Boden mit abnehmbarem 
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Rahmen bestehen und zweckmaBig ebenfalls aus Schmiedeeisen her
gestellt werden. Der SeitenrahmenJst in den Boden genau eingepaBt 

Fig. 41. Fabrbare Seifenform mit ScbraubzwingenverschluJ3. 

und bnn, wie ausFig. 43 ersichtlich ist, leicht aus diesem herausgehoben 
werden. 

Die Standgef"aBe fur Schmierseife. Als StandgefaBe fur Schmier
seife dienten fruher meist hOlzerne Behalter, Palmolfasser u. dgl. 

Fig. 42. }Calll'barc eifcnform mit chraubzwingenverschluG. 

Neuerdings hat man jedoch, soweit-:die Fertigfabrikate nicht sogleich 
in die VersandgefaBe (Fa.sser, Kubel, Eimer)~:abgefullt werden, fur 
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diesen Zweck eiserne GefaBe eingefiihrt, die den Vorteil der Raum
ersparnis und der groBeren Dauerhaftigkeit den holzernen Behaltern 
gegeniiber bieten. 

In einem GefaB, das 1 m hoch, 1 m lang und 1 m breit ist, lassen 
sich 1000 kg Schmierseife unterbringen. Fig. 44 zeigt ein solches Stand-

Fig. '43. Flacher eifenformka ten. 

gefaB aus Schmiedeeisen. Das Gewicht desselben betragt bei 5 mm 
Wandstarke und 6 mm Bodenstarke ungefahr 250-260 kg. 

Bei der Herstellung solcher eisernen Behalter ist darauf zu achten, 
daB die Nieten innen glatt versenkt sind, damit sich die Lauge, welchc 

It'ig.44. StanclgefiU3 fiji' cl 11 11 ier,ei f'e. 

del' Schmierseife etwa noch zugegeben werden mull, nicht festsetzen 
kann. Die GroBe diesel' Behalter wird sich natiirlich im allgemeinen 
nach dem vorhandenen Raum richten; doch ist eine Breite von iiber 
120 cm nicht zu empfehlen, damit man, falls nur eine Seite zugangig 
ist, beim Kriicken nicht behindert ist. 

Vorrichtungen zum Schneiden von harten Seifen. 
Das Schneiden del' Seifen geschieht entweder von Hand odeI' mittels 

geeigneter Maschinen; in beiden Fallen verwendet man Stahldraht 
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zahester Beschaffenheit (sogenannten Klaviersaitendraht). Das Hand
schneiden, £ruher allgemein ublich, ist hente nur noch selten in Anwen
dung, zumal es viel Geschicklichkeit erfordert und eine sehr umstand
liche und ziemlich beschwerliche Arbeit ist. 

In richtiger Erkenntnis des groBen Nutzens, den zweckentsprechend 
eingerichtete Schneidemaschinen mit sich bringen wlirden, hat 
man daher schon in den sechziger Jahren des vorigen Jahl'hundel'ts 
angefangen, del'al'tige Apparate zu bauen, die dann im Laufe del' Zeit 
wesentlich verbessert wurden und heute allen berechtigten Anspruchen 
Rechnung tragen. 

Das Zerteilen (Fallen) des Seifenblockes (Formblockes). Um den 
auf dem Boden der Seifenform stehenden, erstarrten Seifenblock in die 
fUr die Schneidemaschinen passenden, soge
nannten Fallstucke zu zerlegen, bedient man 
sich des nebenstehend abgebildeten Fall
apparates (Fig. 45). Er besteht aus einem 
breiten, holzernen Winkel a b, welcber die 
eigentliche Schneidevorrichtung tragt, nam
lich eine in dem Gebause d gelagerte und 
mit einem Zahnkranze versehene Rolle c, 
auf die sich der Schneidedrabt f aufwickelt, 
und die durch die Kurbel e angetrieben wird. 
Das eine Ende des Schneidedrahtes ist an del' 
Rolle c befestigt, das andere ist zu einer Ose 
gedreht und kann beim Gebrauch an dem 
Stift g befestigt werden. Vermittels der drei 
Schieber h wird der ganze Apparat an dem 
zu zerschneidenden Seifenblocke befestigt. 

Die Handhabung dieses Fallapparates 
geschieht folgendermaBen: Nachdem an den 
vier Kanten des Seifenblocks die Stellen, 
wo die Schnitte gefuhrt werden sollen, an- ]i ig'. 45. F iillapparaL. 

gezeichnet sind, wil'd der Apparat mittels 
der Schieber h am Seifenblock befestigt, der Schneidedraht um den 
selben herumgelegt und das freie, zu einer Ose gedrehte Ende uber 
den Stift g gehakt. Indem man nun die Kurbel e dreht, wickelt sicb 
der Draht f auf del' Rolle c auf, wodurch sich die gebildete Schlingc 
verkleinert, bis schlieBlich der Scbnitt ausgefUhrt ist. 

Die Anwendungsweise ist aus Fig. 46 ersichtlich. Anordnung A 
zeigt die AusfUhrung von Horizontalschnitten in einer Hohe von 
wenigstens 200 mm uber dem Formboden, Anordnung B die Ausfuhrung 
des gleichen Schnittes unmittelbar uber dem Formboden. (Bei dieser 
Anordnung wird, wie ersichtlich, der Apparat einfach umgekehrt 
so daB sich die beim Schnitt A oben befindliche Kante jetzt unten be
findet.) Anordnung C zeigt die Anwendung des Apparates fUr Vertikal
schnitte. Hierbei wird del' Block entweder mittels eines .angespitzten 
Eisens, einer sogenannten Harpune, unten durchstoBen und der Schneide
draht nachgezogen, odeI' del' Draht wird an einen Bindfaden geknupft, 
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den man vor Fullung der Form in geeigneter Weise auf dem Formboden 
befestigt und mit dessen Hilfe der Schneidedraht unter dem Form
block hindurchgezogen vrird. 

Nach der GroBe des Formblockes und nach den MaBen, die das 
einzelne Fiillstuck erhalten soli, richtet sich die Anzahl und die Art 
der durch den Formblock gelegten Schnitte. Hat man eine Schneide
maschine zur Verfugung, so sind selbstverstandlich diejenigen Ab
messungen maBgebend, die eine volle Ausnutzung der Maschine ge
wahrleisten. 

Fig. 46. Zerteiluog eines Formblocks mit dem FiilJapparat. 

Im~ Folgenden mogen nun zunachst einige Hilfsmaschinen 
Erwahnung finden, die dazu dienen, die Hantierung mit den Fallstucken, 
deren groBere immerhin ein Gewicht von etwa 125-175 kg haben, zu 
erleichtern. 

Urn die schweren Seifenplatten, die sicli durch Horizontalschnitt 
ergeben, in der Langsrichtung der Form zu verschieben und somit die 
Moglichkeit zu · gewinnen, das Fallstuck selbst von dieser Platte ab
zuschneiden, benutzt man den in Fig. 47 abgebildeten Plattenvorschiebe
apparat, dessen Wirkungsweise aus Fig. 48 ersichtlich ist. 

Der Apparat besteht aus zwei genugend kraftigen Holzplatten, die 
auf den nach innen gekehrten Flachen mit einigen spitzen Stiften ver· 
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sehen sind und sich an die beiden Kopfseiten des Seifenblockes derart 
anlegen lassen, daB sich das eine Brett unterhalb der .8chnittflache 
der vorzuschiebenden Seifenplatte, das zweite oberhalb derselben, aber 
an der gegeniiberliegenden Seite befindet. Mit dem vorderen Brett 

Fig. 47. Plattenvorschiebeapparat. 

ist weiter ein Windeapparat verbunden, der im wesentliehen aus einer 
durch eine Handkurbel beweglichen Welle besteht, an deren Enden 
sich je eine Rolle befindet. Auf den Rollen ist je ein Zugseil befestigt, 
dessene.Enden an dem hinteren Brette befestigt sind. Durch Drehen 

Fi!('.48. Vorschieben eiDer SeifeDpJalte. 

der Kurbel werden die Seile auf den Rollen aufgewickelt und auf ein. 
fachste Weise das Fortbewegen der Seifenplatte ermoglicht. 

Sobald die Seifenplatte geniigend vorgeschoben ist, kann das Fall. 
stuck von Hand durch einen Vertikalschnitt abgetrennt werden. Urn die 
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hierbei auftretenden Schwierig
keiten zu beheben, bedient man 
sich sogenannter Senko und 
TransportbUhnen, die das Herab
nehmen derabgeschnittenenFall
stiicke, sowie deren Transport 
zur Verwendungsstelle (Schneide
maschine) erleichtern sollen. 

Die Wirkungsweise dieser 
Apparate ist aus den Fig. 48 
und 49 ersichtlich. 

Fig. 50 steUt sodann eine 
Senko und Transportbiihne der 
Firma We ber &Seelander dar, 

.... '=- die ihrer Stabilitat und Einfach-

Fi 49 S nkb"h b 1 d d kt heit halher besonders hervor-g. . e u ne, e a en un gesen. h b d 11 geoenwerenso. 
Fig. 51 und 52 zeigen brauchbare Transportwagen fiir Seifenblocke 

und Seifenriegel. Der erstere ist ebenfalls ein Modell der Firma We be r 

Fig. 50. Senk- nnd Transportbiihne. 
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& See lander , der zweite wird durch die Firma C. E. Rost & Co. 
hergestellt. . 

Das Zerschneiden der Fallstiicke in Riegel. Das Zerschneiden 
cler Fallstiicke in Tafeln und Riegel erfolgt durch sogenannte Rie ge 1-

.Fig. 51. 

Fig. 52. 
Fig. 51 uud 02. Transportwagen f'Ur Fiills.tiicke. 

schneidemaschinen und wird bewirkt, indem das Fallstiick durch 
einen Schneiderahmen hindurchgeschoben wird. Dieser mit den 
Schneidedrahten bespannte Rahmen ist der wesentlichste Tell der 
Schneidemaschinen, seine Konstruktion ist fUr die Brauchbarkeit von 
Mchster Bedeutung. Insonderheit darf die freie Spannlil.nge der Dril.hte 
fUr gewohnlich nicht mehr als 380:-400 mm betragen, well sonst die 
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Anspannung zu groB wird und die Drahte bei festen, harten Seifen 
leicht reiJ3en, bei weichen leicht laufen wiirden. ZweckmaBigerweise 
wird ferner die naturliche Elastizitat der Schneidedrahte durch eine 
entsprechende Anordnung von Spiralfedern, mit denen sie in geeig. 
neter Weise in Verbindung gebracht sind, gesteigert. 

Man unterscheidet zwei Arten von Riegelschneidemaschi. 
nen bei der einen ist der Schneiderahmen mit kreuzweise laufen
den Drahten bespannt, bei der anderen sind die Drahte des Schneide-

Fig. 53. Riegelschneidemaschine mit kreuzwcise laufcndcn Dl'ilhlen. 

rahmens nach ein und derselben Richtung laufend angeordnet. 
Die Schneidemaschinen der ersten Gattung (Fig. 53, Aug. Krull 

in Relmstedt) verarbeiten Fallstiicke, die in der Rohe sowohl, wie in 
der Breite nicht langer als etwa 380 mm sein durfen, da die kreuzweise 
laufenden Schneidedrahte eine groBere Spannung nicht zulassen. 

Die ganz aus Stahl, Schmiedeeisen und (in dem Triebwerke) aus 
GuBeisen hergestellte Maschine besteht aus einem zur Aufnahme der 
Fallstucke bestimmten und auf vier FuBen montierten Tische M, der 
hinten den Vorschubmechanismus a, b, c, d, e und vorn den Schneide· 
rahmen S tragt; dieser steht unten in einer Vertiefung und lehnt sich 
oben an zwei Stutzen, die ihn mit zwei Schraubzwingen halten und ein 
Auswechseln ermoglichen. Die Drahte f sind in festen, unverrucl~baren 
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Abstanden voneinander angebraeht, so daB fiir jede besondere Riegel
sorte ein anderer Rahmen notig ist. Zu jedem Rahmen gehort ein vor 

der Druckplatte a befindlicher sogenannter Driickkopf b, ein starker 
Holzklotz, der kreuzweise mit Einschnitten versehen ist, die den Drahten 
des Rahmens entsprechen. Er hat den Zweck, das FaJ.lstiick ganzlich 
durch die Schneidedrahte des Rahmens hindurchzuschieben. Die 
einzelnen Driickkopfe werden, wie die Rahmen, gegeneinander aus-

Sc h ran th, Handbuch der Seifenfabrika!ion. 5. Anfl. 13 
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gewechselt. Nach dem Schnitt.e liegen die fertigen Riegel auf dem 
Vordertische g. 

Zu der gleichen Gattung der Riegelschneidemaschinen gehOrt die 
durch Fig.54 dargestellte, ebenfalls von Aug. Krull konstruierte 
Maschine. Auch diese schneidet Fiillstiicke einer zulassigen GroBe 
bis 380 mm Hohe und 380 mm Breite bei beliebiger Lange in fertige 
Riegel. Sie ist, wie die vorige, ganz aus Stahl, Schmiedeeisen und GuB
eisen hergestellt und gleicht derselben auch im auBeren Aufbau. Der 
zur Aufnahme der Fallstiicke bestimmte, auf vier FUBen montiertc 
Tisch A tragt hinten den Vorschubmeehanismus a, b, c, d, e und vorn 
den Schneiderahmen B. Wahrend aber die vorbesprochenc Maschinc 
mit einzelnen Schneiderahmen versehcn ist, bei denen die Drahte in 
unverriickbaren Abstanden voneinander angebracht sind, hat diese 
nur einen Schneiderahmen, dessen samtliche Drahte verschie b ba r 
angeordnet sind, so daB sic auf jeden gewiinschten Schnitt eingestellt 
werden konnen. 

Das Umstellen des Rahmens von einer Riegelsorte auf die andere 
ist rasch und bequem zu bewerkstelligen. Zunachst wird der Rahmen 
aus der aufrechten. SteHung (Fig. 54) in eine geneigte gebracht 
(Fig. 55), so daB auch der unterenPartie desselben gut beizukommen 
ist. Es geschieht dies dadurch, daB die beiden Steckstifte h, durch 
welche der Rahmen B mit dem MaschinentischeA verbunden ist, heraus
ge-zogen werden und der nunmehr von dem Tische losgeloste, in den 
beiden Zapfen k drehbar gelagerte Rahmen nach vorn iibergekippt 
wird. Sodann werden die beim Schneiden straff angespannten Drahte 
derart entspannt, daB sic samtlich schlaff und verschiebbar werden. 
Es geschieht dies mit Hilfe einer besonderen Vorrichtung 1) dadurch, 
daB die mittels zweier Zapfen in dem Gestell des Rahmens schwing
bare Schiene 0 einen Winkel n tragt, auf welchen die ebenfalls am 
B,ahmenges~ll gelagerte und mit dem Handrad C versehene Spann
schraube r wirkt. 

Durch Zuriickdrehen der Spannschraube wird die Schiene 0 ent
lastet und nach innen gelegt, so daB .sich ihr Abstand von der gegen
iiberliegenden Sehiene verringert. Dadurch werden aber gleichzeitig 
die samtliehen Drahte f, die an den von der Schiene 0 getragenen 
Kloben i befestigt sind, entspannt, so daB jetzt die Kloben i auf cler 
Schiene 0 seitlieh verschiebbar werden. Die vierkantigen, holzernen 
MaBstabe p, auf denen die Drahtabstande iI). verschiedener Weise durch 
Einschnitte markiert sind, werden nunmehr so gekantet, daB die Ein
schnitte des gewiinschten Riegelschnittes obenauf liegen und die ein
zclnen Drahte nach Verschiebung der Kloben i in diese Einschnitte 
hineingelegt werden konnen. Alsdann wird die Spannschraube r mittels 
des Handrades C wieder festgeschraubt, wobei die Sehiene 0 und zu
gleich die Drahte f einfach und raseh wieder angespannt werden. Man 
verstellt auf diese Weise crst die eine Reihe der Drahte und dann die 
a.ndere. 

I: DRP. 892 .. 5 u. 140244. 
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Wenn die Drahte beider Reihen, der horizontalen wie der vertikalen, 
eingestellt sind, wird der Schneiderahmen B wieder hoehgekippt und 
mittels der Steekstifte h mit dem Maschinengestell verbunden. Die 
Masehine ist alsdann wieder betriebsfertig. Die gesehilderten Mani
pnlationen bewerkstelligen sieh bequem und rasch, so daB bei einiger 
Lrbung hOehstens 2-3 Minuten fur die Umstellung des Rahmens von 
einem Riegelschnitt auf den anderen erforderlieh sind. Selbstverstand
Heh ist es moglich, die Drahte je naeh Erfordernis straffer oder weniger 
straff anzuspannen, und zwar kann diese Regulierung der Spannung 

wahrend des Betriebes, also auch beim Sehheiden seiber, gesehehen. 
Es leutJhtet ein, daB dies von groBer praktiseher Bedeutung ist, da die 
eine Seifensorte eine etwas straffere, die andere eine etwas schwaehere 
Spannung verlangt. 

Die Firma Aug. Krull bezeichnet diesen verstellbaren Schneide
rahmen als "verstellbaren Universalrahmen mit Patent-Drahtspann
Vorriehtung". W 0 also im Foigenden diese Bezeichnung gebraueht 
wird, handelt es sich immer urn verstelIbare Rahmen dieser besonderen 
Gattung. 

Auch bei diesenRiegelschneidemaschinen mit verstellbarem Universal ~ 
rahmen ist jedoch fur jede Riegelsorte ein besonderer Driiekkopf notig, 
da es bis heute nient gelungen ist, auch einen fur aIle Zweeke geeigneten, 
verstellbaren Driickkopf herzustelIen. Der von Krull konstruierte 

13" 
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Universal-Driickkop£1) kann jedenfalls nicht als zweckdienlich em
pfohlen werden, wenn auch zugegeben werden soll, daB er fur EinzelfaHe, 
insonderheit bei der Verarbeitung sehr harter Seifen, wohl verwendbar 
ist. Seine Konstruktion ist im wesentlichen aus Fig. 56 ersichtlich. 

Erwahnt sei schlieBlich, daB zu jeder Riegelschneidemaschine eine 
sogenannte "Garnitur MaBstabe" gehort, welche alle Schnitteintei
lungen von 20-100 mm, von Millimeter zu Millimeter steigend, ent· 
halt. Diese MaBstabe dienen, wie schon fruher gesagt, zur Markierung 
des richtigen Abstandes der Drahte voneinander und sind fur diesen 
Zweck mit Einschnitten versehen, in welche die Drahte hineingelegt 
werden; sie sind vierkantig, aus Holz hergesteHt und tragen auf jeder 
der vier Seiten eine andere Einteilung. 

Die Schneidemaschinen mit 
kreuzweise laufenden Drahten, 
die also mit einem Schnitt so· 
fort fertige Riegelliefern, haben 
den Nachteil, daB sie ziemlich 
viel Abschnitt (AbfaH) an guter 
Seife ergeben. ~m Gegensatz 
hierzu zeigen die Riegel. 
schneide maschinen des 
zweiten Systems, bei wel
chen die Schneidedrahte in ein 
und derselben Richtung ver· 
laufen, diesen Mangel nicht, da 
sie zunachst nur Platten schnei
den und erst diese wieder in 
Riegel zerlegen. Die durch 

Fi~. 06. Fig. 57 dargestellte Riegel. 
Universal-Druckkopf von A..ug. Krull. schneidemaschine(Aug.Krull) 

schneidet Fallstucke einer zu· 
lassigen GroBe von 400mm Hohe, bei beliebiger Breite bis 1000 mm 
(meist Formenbreite) und beliebiger Lange (Riegellange). Sie ar· 
beitet nach beiden Seiten und hat auf jeder Seite einen mit vertikal 
laufenden Drahten bespannten, verstellbaren Universalrahmen mit 
Patent.Drahtspann.Vorrichtung. Der zur Aufnahme des Fall~tuckes 
dienende, auf vier starken FuBen montierte Tisch tragt in der Mitte 
den Vorschubmechanismus a, b, c, d, an welchem der Druckkopf an
gebracht ist. An der linken Seite des Tisches befindet sich der Uni
versalrahmen A, an der rechten Seite der Universalrahmen B; h sind 
die Steckstifte, mit welchen die in den Zapfen k drehbarell Rahmen 
befestigt sind. Die Drahte f, an den Kloben i befindlich, sind auf der 
Schiene 0 verschiebbar; r sind die Spannschrauben, n die Winkelhebel 
und C die Handrader fur die Drahtspann-Vorrichtung. 

Das zu schneidende Fallstiick wird auf die linkeSeite D des Ma
schinentisches vor den Druckkopf E gelegt und mit dem Vorschub· 

I) DRP. 88367 u. Osterr . .Pat. 46/1404. 
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mechanismus durch den links befindlichen Rahmen A geschoben. Auf 
diese Weise wird das Falistiick zunachst in Platten zerlegt, welche 

nach dem Schnitte hochkant nebeneinander auf dem Vordertische g 
stehen. Von hier werden sie weggenommen, um auf die nunmehr frei 
gewordene andere 8eite F des Maschinentisches flitch aqfeinander vor 
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den Driickkopf G, zu beiden Seiten des in der Mitte angebrachten 
Fiihrungsbrettes, gelegt zu werden. In dieser Lage werden die Platten 
alsdann durch den rechts befindlichen Rahmen B geschoben, so daB 
sie nach dem Schnitte als Riegel auf dem Vordertische m liegen. Wah
rend dieses zweiten Schnittes ist die linke Seite D des Maschiilentisches 
fiir die Aufnahme eines neuen Fallstiickes wieder frei geworden. 

Fig. 58 zeigt, wie die beiden Rahmen zwecks Umstellens der Drahte 
in der bereits geschilderten Weise in die geneigte Lage gebracht sind. 

Bei diesem Maschinentyp ist nun die Moglichkeit gegeben, auch 
den Driickkopf (E bzw.'G) in einfacher Weise verstellbar zu gestalten. 
Er besteht aus einer Anzahl eiserner Platten y, die an dem Vorschub
schlitten d aufgehangt und seitlich verschiebbar sind, so daB sie in 
beliebige Entfernung voneinander gebracht und nach den Schneide
drahten eingestellt werden konnen; durch je eine Schraube z werden 
die Platten an der betreffenden Stelle festgeklemmt. 

Vielfach werden die vorbeschriebenen Maschinen, die gewohnlich 
durch eine Handkurbel betatigt werden, auch mit .Riemenantrieb aus 
gestattet, wie aus Fig. 59 ersichtlich ist. 

Die Anordnung des Riemenantriebes (durch 2 Festscheiben unci 
1 Losscheibe) ist dann in der Regel so getroffen, daB die Maschine 
selbsttatig eine zweimalige AusrUckung behufs Stillstehens ausfiihrt, 
das eine Mal nach ausgefiihrtem Schnitte, das andere Mal nach statt
gehabtem Riicklauf, daB jedoch die Einriickung der Maschine zum 
Arbeiten von Hand mit Hilfe eines Hebels geschehen muB. Als eine 
groBe Verbesserung des Bestehenden ist diese Einrichtung jedoch nicht 
anzusprechen, da das Schneiden selbst keinen groBen Kraftaufwand er
fordert, die zeitraubende und anstrengende Arbeit des Ein- und Ab
legens der Seife abel' nicht vermindert wird. 

Die letztbeschriebenen Maschinen sind naturgemaB auch zum Zer
schneiden der Riegel in Stiicke sehr gut geeignet, sofern die Riegel 
quer durch die Drahte geschoben werden; in neuerer Zeit werden da
her vielfach die mit.'. den sogenannten "Seifenkiihlmaschinen" her
gestellten Riegelstra~ge auf diese Weise zu Stiicken verarbeitet. 

Eine gewisse Unvollkommenheit, die den vorbesprochenen Riegel
schneidemaschinen anhaftet, besteht nun aber in dem Umstande, daB 
die durch den ersten Schnitt aus dem Fallstiick gewonnenen Platten 
umgepackt werden mii.l!!sen, um dann erst mittels des erganzen~en 
zweiten Schnittes weiter in Riegel zerlegt zu werden. 

Diese Unvollkommenheit hat daher Veranlassung gegeben zur Kon
struktion einer durcqFig. 60 dargestellten Schneidemaschine zur Her
stellung von Riegeln ohne Umpacken. Dieselbe schneidet epenfalls 
Fallstiicke einer zulassigen GroBe von 400 mm Rohe und beiiebiger 
Breite bis 1000 mm (meist Formenbreite), die Riegellange ist bei ihr 
jedoch auf ein MaximalmaB von 400 mm beschrankt. 

Die Maschine besteht aus zwei auf starken FiiBen montierten 
Schneidetischen A und B, welche in einer Ebene liegen und mitein
ander fest verbunden sind. Der Schneidetisch A, welcher zur Auf. 
nahme des Fallstiickes dient, tragt links den Vorschubmechanismus C 



Vorrichtungen zum Schneiden von harten Seifell. 199 



.. 
iE 





202 Die rna ;chinellen HiIf~mittel der Seifenfaurikatloll. 

mit dem verstellbaren Universal-Driickkopf D und rechts den verstell
baren Universalrahmen E; die Drahte i dieses Rahmens laufen hori
zontal. Der Schneidetisch B ist im rechten Winkel zum Schneide
tische A angeordnet und tragt auf der einen Seite den Vorschubmecha
nismus G mit dem verstellbaren Universal-Driickkopf H und auf der 
anderen Seite den verstellbaren Universalrahmen K; die Drahte 0 dieses 
Rahmens laufen vertikal. 

Das auf dem Schneidetisch A liegende Fallstiick wird nun durch den 
Vorschubmechanismus C mittels des Driickkopfes D durch den Schneide
rahmen E hindurchgeschoben und durch die Drahte i in Platten zer
legt, die sich, nach dem Schnitte aufeinanderliegend, auf dem Schneide
tische B quer vor dem Driickkopf H befinden. In dieser Lage werden 
die Platten, ohne auch nur mit der Ha nd beriihrt zu werden, mittels 
des Vorschubmechanismus G durch den Schneiderahmen K hindurch
geschoben und auf diese Weise durch die Drahte 0 in Riegel zerlegt, 
welche nach dem Schnitte auf dem Vordertische F liegen. 

Der ganze Vorgang dauert 2-3 Minuten und steUt an die Auf
merksamkeit und Geschicklichkeit der Arbeiterkeinerlei Anforderung. 
Die Maschine ist daher auBerordentlich leistungsfahig und wird von 
groBeren und mittleren Betrieben viel gekauft. 

Die vorstehend beschriebenen Grundtypen der Riegelschneide
maschinen unterliegen selbstversllindlicherweise vielfachen Abande
rungen besonders dann, wenn sic speziellen Verhaltnissen anzupassen 
sind. Bei der Verarbeitung von Oberschalseifen u.dgl., also da, wo es 
sich darum handelt, einzelne Platten oder niedrige Fallstiicke vertikal 
zu zerteilen, werden beispielsweise Maschinen mit entsprechend nie
drigen Rahmen verwendet, wie aus Fig. 61 ersichtlich ist. In der Regel 
sind diese Maschinen auch mit einer horizontalen Hobelvorrichtung E 
ausgestattet, die den Zweck hat, einerseits dem Fallstiick beim Schnei
den die notwendige Fiihrung zu geben, andererseits den AbfaH zu ver
mindern. Der Hobelapparat selbst besteht im wesentlichen aus vier, 
ein Rechteck bildendell Messern und ist so eingerichtet, daB die Messer 
mittels Schraubenspindel auf das genaueste na-ch der Fallstiickgl'oBe 
eingestellt werden konnen.· . 

Auch die durch Fig. 62 dargesteHte, fiir Kraftbetrieb (Riemen
betrieb) eingerichtete Seifenschneidemaschine verarbeitet Platten einer 
.MaximalgroBe von nur 100 mm Hohe bei 600 mm Breite u:nd 400 mm 
Lange. Del' mit vertikal laufenden Drahten bespannte Rahmen A ist 

• zum Herausnehmen eingerichtet, die Drahte sind verstellbar. Die 
Seife wird auf den Tisch B vor den Vorschubkorper C gelegt und dUl'ch 
den mittels Kurbelwelle D in Bewegung gesetzten Hebel E voran
geschoben. Ihrer groBen Leistungsfahigkeit wegen ist die Maschine 
namentlich groBeren Fabriken zu empfehlen. 

SchlieBlich moge noch eine, gleichfaHs fiir groBere Betriebe kon
struierte Schneidemaschine Erwahnung finden, die durch Fig. 63 dar
gestellt ist. Diese vermag eiIien ganzen, auf dem Boden der Seifen
form stehenden Formblock mit einem Schnitt in horizontale Platten 
zu zerlegen. Die Formblocke sind in der Regel bei eincm Gewicht von 
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500-600kg 1000-1200 mm hoch, 320-360 mm breit und 1200 bis 
1500 mm lang; die Maschine ist daher in Anbetracht dieser GroBen
verhii.ltnisse so konstruiert, daB sie an den Formblock herangefahren 
werden kann, ohne daB dieser selbst bewegt wird. Sie besteht aus 
einem auf vier Radem laufenden, stark en , eisemen Gestelle A, an dem 
ein Fiihrungsrahmen B mittels vier Klammern rasch und einfach derart 
befestigt werden kann, daB er den ganzen Formblock einschlieBt. Auf 
der gegeniiberliegenden Seite ruht dieser Rahmen auf 'dem FuBe 0, der 
als Stellschraube ausgebildet ist und, je nach der Hohe des Form
bodens D, hoher oder niedriger gestellt werden kann. Der Fiihrungs-

Fig. 62. Riegelschneidemaschine f'tir; Xl'aftbetrieb. 

rahmen selbst dient zur Aufnahme des eigentlichen Schneiderahmens E, 
der als Universalrahmen ausgebildet und ·mit horizontal laufenden 
Drahten i bespannt ist. 

Dieser Schneiderahmen ist so eingerichtet, daB er auf dem Fiih
rungsrahmen B mit Hilfe der in entsprechender Weise angeordneten 
Ketten c iiber den ganzen Seifenblock. vorangezogen werden kann. 
Die Ketten wickeln sich alsdann auf beiden Seiten gleichmaBig auf 
zwei Rollen e auf, die durch die Handkurbel d mittels Zahnradiiber
setzung in Bewegungen gesetzt werden. 

Wahrend nun der Schneiderahmen a\lf diese Weise auf dem Fiih
rungsrahmen entlang lauft, durchschneiden die Drahte den Form
block und zerlegen ihn in Platten, deren Starke den jeweiligen Zwischen
raumen der Schneidedrahte entspricht. Nach vollzogenem Schnitte 
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wirddie Maschine in ihre drei Hauptbestandteile A, B und E zerlegt 
und auf diese Weise von dem Formblock wieder abgenommen. 

In ahnlicher Weise arbeitet auch die in Fig. 64 dargestellte Block
schneidemaschine der Firma Aug. Krull in Helmstedt, die besonders 
da empfohlen werden kann, wo eine Seifenkuhlmaschinenicht vor
handen ist, bzw. wo vielEschweger- oder Mott.led-Seifen hergestellt 
werden, fur die sich Kuhlmaschinen nur schlecht verwenden lassen. 
Sie ist gegenuber der vorstehend beschriebenen Formblock-Schneide
maschine bedeutend verbessert, wird in jeder gewunschten GroBe aus
gefiihrt uod arbeitet in ahnlicher Weise; ihre Handhabung ist jedoch 

Fig. 63. Formblock-Schneidem8.9chine. 

bequemer, da der zu bearbeitende Seifenblock in dieselbe hinein-und 
nach dem Schnitt wieder hinausgeschoben wird, so daB sich also eine 
jeweilige Zerlegung der fur Kraftbetrieb eingerichteten Maschine in 
ihre Einzelteile erubrigt. 

Fiir den Betrieb werden zunachst lediglich die verstellbaren Drahte 
des Schneiderahmensund ihnen entsprechend die in der Tiir befindlicheo 
Druckkopfe auf das gewiinschte MaB eingestellt. Alsdann wird dio 
Turder Maschine geoffnetund der nach Fortnahme der Seiten- und 
KopfteiIe der Formen auf dem fahrbaren Formboden befindliche Form
block in die Maschine hineingefahren. Die Tur wird geschlossen · und 
das Triebwerk in Gang gesetzt. Der Schnitt erfolgt durch Kraftiiber
tragung auf die beiderseits gelagerten Spindeln, die den Vorschub des 
Schneiderahmens bewerkstelligen. 
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1st der Block der ganzen Lange nach durchschnitten, so riickt die 
Maschine selbstandig aus, so daB der in Platten zerlegte Seifenblock 
wieder hinausgefahren und in gewohnter Weise weiter in Riegel bzw. 

Fig. 64. Blockschneidemaschine. 

Stiicke zerschnitten werden kann. Alsdann laBt man den Rahmen bis 
zum urspriinglichen Stande zuriicklanfen, worauf der Apparat fiir die 
Zerlegung eines neuen Blockes betriebsfertig ist. 

Ais Erganzung zu den beiden letztbesprochenen. Maschinen muB 
selbstverstandlich eine zweite Maschine zur Verfiigung stehen, die die 
erhaltenen Platten in Riegel, gegebenenfalls auch sogleich in Stiicke 
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zerschneidet. Zu empfehlen ist fur diesen Zweck insonderheit die durch 
Fig. 65 dargestellte Maschine, die in folgender Weise bedient wird. 

Die Seifenplatten werden der Lange nach quer vor den ersten Rah
men A gelegt, der mit senkrechten Drahten i bespannt ist, und mittels 
des durch Kurbel B angetriebenen Vorschubmechanismus (mit Druck
kopf C davor) durch die Drahte geschoben. Die Platten liegen nun
mehr in Riegel zerschnitten auf dem TischeD, und zwar vor dem zweiten 
Rahmen E.. Auch dieser ist mit senkrechten Drahten 0 bespannt, die 
die mittels des durch Kurbel F angetriebenen Vorschubes (mit Druck
kopf G davor) durch den Rahmen E hindurchgeschobenen Riegel ihrer-

Fig. Go. Schneidemaschine zur Verarbeitung von Einzelplatten. 

seits in fertige Stucke zerteilen. Diese letzteren laufen alsdann auf 
einen in der Verlangerung des Maschinentisches D befindlichen, auf der 
Figur nicht angebrachten Tisch auf, von dem aus sie zur Weiterver
arbeitung abgenommen werden. 

Die SchnittgroBe ist 1200-1500 mm Lange bei 320--360 mm 
Breite, der PlattengroBe entsprechend, die Hohe meist 80--100 mm, 
selten mehr, da fur gewohnlich immer nur eine Platte zur Verarbeitung 
gelangt. 

Das Zerschneiden der Riegel in Stucke. Urn die Riegel in Stucke 
(Waschstucke) zu zerlegen, bedient man sich der Stiickenschneide
maschinen, deren Schneiderahmen zum Unterschied von den Riegel
schneidemaschinen nur vertikal gespannte Drahte hahen, wie aus 
Fig. 66 ersichtlich ist. 
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Die Riegel werden in entsprechender Anzahl neben- und aufein
ander der Quere nach auf den Maschinentisch a gegen die Riickwand b 
gelegt; die Breite des Tisches ist der Lange der RiegelangepaBt (fiir 
gew6hnlich 600 mm), wahrend die Lange 800 mm und die SchnitthOhe 
400 mm betragt. Es kann also eine ziemlich groBe Anzahl von Riegeln 
auf einmal eingelegt und verarbeitet werden. Mittels des Vorschub
mechanismus B werden die Riegel durch den Rahmen A, der die Drahte i 
tragt, hindurchgeschoben, so daB nach dem Schnitte die Riegel als 
fertige Stiicke auf dem Vordertische g liegen. 

Der Rahmen ist ein verstellbarer Universalrahmen mit Drahtspann
Vorrichtung; s sind die Kloben rur die Drahte, d die Handrader und e 
die Winkelhebel: f sind die Stifte zum Befestigen des Rahmens, der in 

Fig. 67. Stiickenschncidemaschine zllr Verarbeitung von Platten in Riegel und 
gepriigte Stucke. 

den Zapfen c drehbar gelagert ist. Auch der Driickkopf C ist beliebig 
vers.tellbar, 0 sind die einzelnen Druckplatten. Die Maschine kann mit 
Hilfe des UniversalmaBstabes fiir jede beliebige Stiickenlange ein
gestellt werden. Die Riickwand b schlieBlich ist ebenfalls verschiebbar 
angeordnet, so daB auf diese Weise der Abschnitt vor dem Kopf der 
Riegel reguliert werden kann. 

In Fabriken, die iiber die spater behandelten Plattenkiihlmaschinen 
verfiigen, findet man vielfach auch Schneidemaschinen, die die erzeug
ten Platten zunachst in Riegel und diese dann sofort wieder in Stiicke 
zerteilen und evtl. diese gleichzeitig auch mit Pragung (Stempel) ver
sehen. Wie aus Fig. 67 ersichtlich ist, beruhen diese Maschinen auf 
demselben Prinzip, das auch fiir die Konstruktion der durch Fig; 60 
dargestellten Maschine maBgebend war. 

Der Tisch Adient zur Aufnahme der Seifenplatte, die gut an der 
Riickwand B anliegen muS. Die Breite und Lange des Tisches sind den 

Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation • . 5. AuO. 14 
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entsprechenden Plattendimensionen angepaBt. Der Vorsehubschlitten C 
mit dem verstellbaren Driickkopfe D sehiebt die Platten durch den 
Rahmen E hindurch. Auf diese Weise entstehen aus der breiten Platte 
Riegel, die nunmehr quer durchdie senkrecht verlaufenden Drahte des 
Universalrahmens H und hierbei gleichzeitig unter der uber der Seifen
platte angebrachten Pragewalze hindurchgeschoben werden. Nach dem 

Fig. 68. Stlickenschooidemaschioe vor dem Schnitt. 

Passieren liegt dann die zu fertigen Stucken aufgeteilte und einseitig 
gepriigte Platte zur Abnahme bereit. 

Beide Rahmen sowohl wie beide Druckkopfe konnen beliebig ein· 
gestellt werden . 

. Fur mittlere bzw. kleinere Fabriken sind jedoch diese vomehmlich 
fUr eine Massenproduktion eingerichteteI). Maschinen weniger geeignet. 
Hier empfiehlt sich vielmehr eine Maschine, wie sie etwa in Fig. 68 
und 69 dargestellt ist. 



Vorrichtungen zum Schneiden von harten Seifen. 211 

Sie besteht aus einem zur Aufnahme cler Seifenriegel bestimmten 
und mit Riickwand f versehenen Tische a, welcher mit einer Anzahl 

Riegel, etwa 50 kg,.der Lange naoh vollgepackt wircl. Vor demTische 
befindet sieh ein eiserner Rahmen d, der durch ein Triebwerk· mittels 
cler Kurbel i in den Fiihrungen n vertikal beweglich ist und einen hori. 
zontalen Sehneidedraht 0 tragt. Unter diesem werden bei gehobener 

u* 
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Stellung des Schneiderahmens d mit Hilfe der durch Kurbel h betatigten 
Druckplatte g die auf dem Tische a liegenden Riegel in gewiinschter 
Lange vorgeschoben. Dann wird durch Kurbel i der Rahmen abwarts 
bewegt und der Schneidedraht 0 auf diese Weise durch die Riegel ge
zogen, so daB die Kopfe derselben als Stucke abgeschnitten werden. 
Diese werden fortgenommen, der Rahmen wieder aufwarts bewegt 
und die Riegel urn die entsprechende Lange vorgeschoben, worauf 
wiederum ein Schnitt erfolgt. 

Um fur die Stuckenlange eine durchaus sichere, aber auch absolut 
genaue und· beliebig einstellbare Markierung zu haben, ist vor dem 
Rahmen das sogenannte MaBbrett b angebracht. Dieses ist eine ebene, 
mit einer Anzahl Zinken versehene eiserne Platte, die sich gleichzeitig 
mit dem Schneiderahmen durch die Mitnehmer p auf- und abwarts 
bewegt und den Seifenriegeln einen genauen Anschlag bietet, ohne je
doch die Abnahme der Stucke selbst vom Tische zu hindern, da sie 
nach dem Durchschneiden der Seifenriegel ebenfalls unter die Ober
Hache des V ordertisches zuriickgeht. Dieses MaBbrett ist auBerdem 
durch die mittels des Kurbelrades c bewegte Spindel e horizontal 
verschiebbar, so daB seine Entfernung vom Schneiderahmen d, und 
damit die Stuckenlange, absolut genau eingestellt werden kann. Um 
das Hindurchtreten der MaBbrettzinken zu gestatten, ist der Vorder
tisch 1 der Maschine durchbrochen. Durch einen aus dem Trieb r, dem 
Zahnradsegment m und dem Hebelarme s, auf welchem das Gewicht k 
angebracht ist, hestehenden Hebel schlieBlich ist das Gewicht des 
Rahmens d und des MaBbrettes b so entlastet, daB die Handhabung 
der Handkurbel i nur geringe Kraft erfordert. 

Die Maschine ist sehr leistungsfahig, liefert vollkommen genaue 
Stucke und ist eingerichtet auf eine SchnittgroBe von 270 mm Breite 
und 300 mm Hohe bei beliebiger Riegellange. . 

Fig. 69 zeigt eine kombinierte Riegel- und Stuckenschneidemaschine 
mit einer neuen Patent-Drahtspann-Vorrichtung (DRP der Firma Aug. 
Krull, Helmstedt), welche sehr praktisch und namentlich fur Fabriken 
kleineren Umfanges empfehlenswert ist. Die Arbeitsweise ist aus der 
Abbildung leicht zu ersehen. 

Fig. 70 zeigt eine auBerst praktisch konstruierte kontinuierlich 
arbeitende Stuckenschneidemaschine. Dieselbe besitzt ebenfalls eine 
sehr bedeutende Leistungsfahigkeit und ist namentlich fiir groBere Be
triebe sehr empfehlenswert. Sie wird von der Firma Weber und See
Hi.nder in den Handel gebracht und ist dieser Firma durch D.R.G.M. 
geschutzt. 

Von wesentlichem Vorteil ist es, daB diese Maschine ununterbrochen 
zu arbeiten vermag, wahrend die bisher fiir Riemenbetrieb gebauten 
Schneidemaschinen nach jedesmaligem Schnitt wieder ausgeriickt 
werden muBten. Die Bedienung ist die denkbar einfachste, do. nach 
Inbetriebsetzung lediglich die Seifenriegel auf den Schneidetisch zu legen 
sind, und alles weitere dann von der Maschine selbst erledigt wird. 
Da. der Schneidetisch Seitenwande nicht besitzt, kann das Auflegen der 
Riegel sowohl von der rechten wie von der linken Seite aus erfolgen. 
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Zur Herstellung der Maschine werden nur beste Materialien ver· 
wendet, so daB die Ausfiihrung sehr solide und zweckentsprechend 

kraftig ist. Die Tischpla.tte besteht aus gutem Kiefernholz und wird 
auf Wunsch auch mit Zinkblechbelag geliefert. Weiter ist ein verstell. 
barer Universalrahmen vorgesehen, so daJl man jeden gewiinschten 
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Schnitt ausfuhren kann. 1st die Zahl der auszufuhrenden SchnittgroBen 
eine sehr begrenzte, so ist es jedoch vorteilhafter, fur jeden Schnitt 
einen besonderen Einsetzrahmen zu beschaffen. 

Die Maschine ist ferner mit je einer Fest- und Losscheibe, sowie 
einem RiemenausrUcker versehen. Der Druckkopf wird von einer 
unterhalb des Schneidetisches arbeitenden Kette gefuhrt. 

Die Arbeitsweise der Maschine ist derart, daB der periodisch ar
beitende Vorbringer nach 1nbetriebsetzung auf dem Schneidetisch 
erscheint, die darauf gelegten Seifenriegel erfaBt und diese dann durch 
den Schneiderahmen driickt. Danach verschwindet der Vorbringer 

Fig. 71. Kle!ne Stiickenschneidemaschine fUr Fu13betrieb. 

durch einen vor dem Schneiderahmen befindlichenSchlitz undgleitet 
unter der Tischplatte entlang, um alsdann am hinteren Ende des Tisches 
wieder zu erscheinen, und die wahrend dieser Zeit neu aufgelegten 
Seifenriegel in gleicher Weiae vorzuschieben. Diegeschnittenen Stucke 
gelangen auf einen vor dem Schneiderahmen befindlichen Aufnahme
tisch, an dessen Stelle auch ein leicht abnehmbares Transportband 
angeordnet werden kann. 

Fig. 71 und 72 zeigen noch zwei kleinere Schneidemaschinen, von 
denen die erstere fur Fullbetrieb, aber nach dem Prinzip der vorbe
sprochenen Maschinen kon!'!truiert ist. Sie ist eingerichtet auf eine 
Schnittgrolle von 160 mm Breite und 105 mm Rohe bei beliebiger 
Riegellii.nge. Der Schneiderahmen b mit Schneidedraht i wird durch 
die Stange c nach unten gezogen und durch das an dem Ende des Rebels d 
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befestigte Gewicht e nach dem Schnitte wieder nach oben gehoben; f iet 
das Trittbrett, g der Tisch zur AufIlll-hme der Riegel. Der Ansehlag 
(MaBbrett) a kann mittels eines Spindelmechanismus dureh das Ha.nd. 

Fig. 72. Kleine Stiicken8chneidemaschine fUr Handbetrieb. 

rad h in jede gewiinschte Entfernung yom Schneidedrahte gebracht 
werden, verbleibt jedoch auch nach dem Schnitte auf spinem Platze. 

Fig. 73. Kleine Stiickenschneidemaschine fUr den Handverkauf. 

Bei der durch Fig. 72 dargestellten Schneidemaschine ist im Gagen- · 
satz zu del' vorigen q.er Sehneidedraht i an dem Rahmen a vertilral be
festigt. Sie ist dll-hef meht; nul' 1\\f <lie :aefsteUun~ von GeQfa\leh~· 
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stiicken, sondern auch zum Schneiden von Tafeln aus · Fiillstiicken bzw. 
von Riegeln aus Tafeln geeignet. Der Schnitt wird dadurch ausge
fiihrt, daB der in den Fiihrungen f genau gefiihrte Rahmen in horizon
taler Richtung iiber die Seife fortgezogen oder auch geschoben wird. 
Die Maschine ist fiir eine SchnittgroBe von 270 mm Breite und 190 mm 
Hohe bei beliebiger Riegellange eingerichtet. 

SchlieBlich moge der Vollstandigkeit halber noch die nachfolgende, 
durch Fig. 73 dargestellte, kleine Maschine Erwabnung finden, die viel
fach beim Handverkauf verwandt und gewohnlich fiir eine Schnitt
groBe von 80 mm Breite und 60 mm Hohe (Riegellange beliebig) an
gefertigt wird. Der aus Holz hergestellte Tisch adient zur Aufnahme 
der Riegel, b ist der Schneiderahmen mit Schneidedraht c; d der in 
einem Schlitz gefiihrte, beliebig einstellbare Anschlag, der durch die 
Schraube e befestigt wird. 

Egalisier- nnd Hobelmaschinen. 

Ungleiche oder zu starke Riegel werden vielfach mit Hilfe beson
derer Hobelmaschinen egalisiert. Hierdurch wird gleichzeitig ein bes
seres Aussehen erzielt, indem der "FluB" kraftiger hervortritt, anderer
seits wird die Oberflache der Riegel eine dichtere, so daB dieselben 

Fig. 74. Handhobel. 

infolge einer verminderten Wasserverdunstung beim Lagern weniger 
an Gewicht verlieren als unbehandelte Riegel. 

Die einfachsten Ap}larate dieser Art sind die Horizontal- oder Hand. 
hobel, deren Konstruktion und Handhabung aus Fig. 74 ersichtlich ist. 
Sie bestehen im wesentlichen aus einem etwa 1 m langen und 150 mm 
breiten, festliegenden Hobel, dessen ebene Bahn nach oben gekehrt 
und dessen Messer der Starke des abzuhobelnden Spanes entsprechend 
eingestellt wird. Es gebOrt jedoch eine gewisse "Obung und Geschick
lichkeit dazn, mit diesen Apparaten eine genaue Hobelflache zu erzielen. 
Auch ist es kaum moglich, jeweils genau gleich starke Riegel stets 
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gleicher Dimensionen zu erhalten. Da diese Handhobel zudem wenig 
leistungsfahig sind, ist man zu der Verwendungvon Hobelmaschinen 
iibergegangen, die bei groBer Leistungsfahigkeit fur die Herstellung 

eines stets gleichmaBigen Fabrikates jedweder Riegeldimensionen Ge
wahr leisten. 

Die Riegelhobelmaschinen sind im wesentlichen so eingerichtet, 
daB der ungehobelte Riegel durch vier Messer, welche ein Rechteck 
bilden, hindurchgeschobcn und so auf allen vier Flachen zugleich ge
hobelt und rechtwinklig bcarbeitet wird; .die Messer selbst sind so an· 
geordnet, flaB eie durch einen Spindelmechanismue zu jedembeUebigen 
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Rechteck, der in Betracht kommenden RiegelgroBe entsprechend, for
miert werden konnen. 

Zeitweilig findet man diese Maschinen auch kombiniert mit einer 
Stuckenschneidemaschine. Die Riegel werden hier nach dem Passieren 
der Hobelmesser durch einen mit verstellbaren Drahten versehenen 
Teilrahmen hindurchgeschoben und konnen dann sogleich als fertige 
Gebrauchsstucke von der Tischflache abgenommen werden. Je nach 
Wunsch kann die Maschine aber auch durch Ausschaltung des Teil
rahmens lediglich zum Hobeln der Riegel, sowie bei Ausschaltung 
des Hobelmechanismus lediglich zum Zerschneiden del' Riegel be
nutzt werden. Die groBte zulassige Riegellange betragt 500 mm, die 
Riegelbreite 40-110 mm, die Riegelhohe 20-110 mm. Die Lange der 
erzielbaren Teilstucke ist nach unten mit 50 mm begrenzt. 

Um die Seifenstucke obenauf mit einem Stempel (Fabrikmarke, 
.Firma, Bezeichnung del' Seifensorte, Name des Kunden usw.) zu ver
sehen, hat man die Maschine vielfach auch durch einen automatisch 
funktionierenden Prageapparat vervollstandigt, der die muhselige und 

ungenaue Stempelung von Hand 
entbehrlich macht. 

Fig. 75 zeigt eine solche Ma
schine, die in einemArbeitsgange 
fertig gehobelte, geschnittene und 
gepragte Stiicke liefert. Das Pra
gen geschieht mittels einer Walze, 
auf del' sich das Negativ del' in die 
Seifenstiicke einzupressenden Stem
pel befindet, so daB also die Schrift 
gewissermaBen auf die Seife ab
gewickelt wird, 

Die Pressen. 
Obwohl es bei der Herstellung 

von Feinseifen seit langemublich 
ist, die Einzelstucke durch Pres
sung mit einer Pragung zu ver
sehen, hat sich diesel' Brauch in 
del' Hausseifenindustrie erst in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt, 
hauptsachlich aus dem Bestreben 
del' Fabrikanten beraus, sich durch 

] ig. 76. Exzenter-Schlagpre e. die besondere Aufmachung ihrer 
Erzeugnisse als Markenartikel ei

nen festen Konsumentenkreis zu schaffen. Es werden daber heute 
Hausseifen sowobl in Riegeln als in Einzelstiicken in gepreBter bzw. 
gepragter Form hergestellt. Die meisten · Fabriken benutzen hierzu be
sondere Pressen, die man je nacb ihrer Arbeitsweise als Schlagpressen, 
Spindelpressen \Ind Kurbelpressen be~eichnet. 
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Mit den Schlagpressen wird auf die zu pressende Sene ein kurzer 
aber kraftiger Schlag ausgefiihrt, so daB sich diesel ben dann empfehlen, 
wenn es sich darum handelt, Stucke von bereits fertiger Form lediglich 
mit einer oberflachlichen Pragung zu versehen. Spindel. und Kurbel
pressen sind jcdoch im Gegensatz hierzu dann am Platze, wenn durch 
einen allmahlich wirkenden, starken Druck zugleich mit der Pragung 

Fig. 77. Fu13tri tt.Pendel.Schlagpresse. 

auch cine Formveranderung bewirkt werden soil, und wenn insonder· 
heit ausgetrocknete, harte Seifen ~it feinenoder tiefen Gravierungen 
zu versehen sind. 

Die Schlagpressen werden mit Hand·, FuB· und Kraftantrieb 
gebaut. 

Fig. 76 zeigt cine Exzenter·Schlagpresse fur Handbetrieb und Fig. 77 
eine Fuf3tritt.Pendelschlagpresse. Insonderheit die letztgenannte ist 
auf3erordentlich leistungsfahig, da beide Hande des Pressers fur das 
Einlegen und Fortnehmen der Pre6stucke £rei bleiben. 
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Die Bedienung arbeitet in sitzender Stellung und hat nur ein 
hangendes Pendel mit dem Fu3 in Bewegung zu setzen, wodurch 
die Stucke ausgepragt und selbsttatig aus dem Kasten herausgehoben 
werden. 

Fig. 78 zeigt eine Pendelschlagpresse fur Kraftbetrieb. Dieselbe 
wird von der Firma Wilhelm Stra3burg, Berlin gebaut und ist, 
auBerst leistungsfahig. Der Antrieb derselben erfolgt durch Friktion. 
Der Pre3stempel wird. durch einen ganz leichten FuBdruck auf 
einen Hebel in Tatigkeit gesetzt. Unfalle sind bei dieser, wie auch 

Fig. 78. Pendelschlagpress6 fUr Kraftbetrieb. 

bei der vorbesprochenen Pendelpresse (Fig. 77) ganzlich ausgeschlossen, 
da die Hande der Arbeitenden wahrend des Stempelniederganges 
die Sicherheitshpbelbedienen mussen, weshalb von der Berufsge
nossenschaft auf diese PreBvorrichtung besonders aufmerksam ge
macht wird. 

Die Spindelpressen sind sowohl £iir Hand- als auch fur Kraft· 
betrieb geeignet. Fig.79a und b stellen Handspindelpressen dar, wah· 
rend Fig. 80 eine fur Kraftbetrieb eingerichtete Friktionsspindelpresse 
wiedergibt. 

Die beiden erstgenannten sind mit automatischer Arretierung ver· 
sehen, welche den Zweck hat, die Spindel in ihrer Hoohststellung fest-
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zuhalten, damit sie nicht von selbst heruntergehen kann und hierdurch 
bedingte Fingerquetschungen u. dgl. vermieden werden. SoIl die Spin
del nach unten gedreht werden, so ist die Arretierung (Sicherung) vor
her mit der Hand auszulosen. 

Der Friktionabetrieb bei der in Fig. 80 dargestellten Friktions
spindelpresse fUr Kraftbetrieb geschieht in folgender Weise: 

Die Antriebswelle A tragt zwei 'Friktionsscheiben B, deren 1nnen
kanten einige Millimeter weiter voneinander entfemt sind, als der 

Fig, 798. HandspindeJpresse. 

Durchmesser des Schwungrades C betragt. Durch Treten auf den 
FuBhebel D wird vermittels eines Gestanges E die Antriebswelle A in 
ihrer Langsrichtung um so weit verschoben, daB die eine der rotieren
den Friktionsscheiben B den mit Leder iiberzogenen Kranz des Schwung
rades C beriihrt und durch die Reibung zwischen Scheibe und Schwung
radkranz die Drehung des Schwungrades und damit das Herunter
gehen der Spindel Fund des PreBstempels G veranlaBt. 1st derPreB
stempel in der tiefsten Lage angekommen, so wird durch eine geeignete, 
aus Anschlag und Spiralfeder bestehende Vorrichtung das Wieder
hinaufgehen des PreBstempels G selbsttat.ig in gleicher.Weise veranlaBt. 
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Das Ausheben der Seifenstucke aus der Form geschieht auch hier durch 
Ausheberbolzcn H, die sich gleichzeitig mit dem PreBstempel heben 
und senken. 

Die Kurbelpressen sind nur fur Kraftbetrieb eingerichtet. Bei 
der in Fig. 81 dargesteilten. Presse geschieht die Bewegung des PreB-

Fig. SO. FriktionsspindeJpl'e e flir Kraftbetrieb. 

stempels A durch die Kurbel B, dic durch Einruckung einer Kuppelung 
in einmalige UIlldrehung versetzt wird, so daB also der Oberstempel, 
einmal abwarts und aufwarts bewegt, in derhochsten Steilung stehen 
bleibt. Das Einriicken der Kuppelung selbst erfolgt durch zwei in 
Schulterhohe sitzende Handhebel D und E, so daB der Presser wahrend 
der Stempelbewegung mit beiden Handen beschaftigt und dement
aprechend gegen Verletzungen geschutzt ist. 
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Zu den Kurbelpressen gehOren auch die heute fast allgemein be
nutzten automatischen Pressen, bei denen sowohl die Einfuhrung 
der zu pressenden Stucke in die Stanze als auch die Entfemung der 
gepreBten Stucke aus der Stanze selbsttatig eclolgt, so daB die Ge£ahr 
einer Fingerverletzung fur das Bedienungspersonal nichtbesteht. Die 
auch als PreBautomaten oder A utopressen bezeichneten Maschinen 
arbeiten in folgender Weise: 

Durch einen Vorschieber 
wird von den in einem 
schach tartigen Magazin u ber
einanderliegEmden Seifen
stucken jeweils das unterste 
herausgeschoben mid uber 
eine etwas abgeschragte 
Flache unter den PreBstem
pel gebracht. Gleichzeitig 
wird beispielsweise durch die 
in Fig. 82a abgebildete Vor
richt.ung (Abwecler) das zu
vor gepreBte Stuck aus der 
Form gehoben, bei dem V or
rucken des nachfolgenden 
aus der Stanze herausge
stoBen ulld uber eine schie£e 
Ebene vollends nach unten 
auf ein Transportband ge" 
bracht. Die Auf- und Ab
bewegung des in Rundfuh
rungen gefuhrten Pre Bbal
kens eclolgt durch zwei 
Exzenter, die auf der Haupt
welle befestigt sind. Die 
Apparate Hefem bei Be
nutzung nur eines Form
kastens 1800-2500 Stuck 
pro Stunde und eignen sich 
infolge ihrer beq uemen und 
sicheren Handhabung, so- Fig. 81. Kurbelpresse. 

;vie ihres geringen Kraft-
bedacles halber fur die Pressung von Haus- und Feinseifen in allen 
Riegel- oder Stuckenformaten. 
. Unter den automatisch arbeitenden Seifenpragepressen duclte die 

von der Firma C. E. Rost & Co. in Dresden erzeugte heute die ver
breitetste sein. Diese Maschine ist ahnlichen Zwecken dieneriden 
Pressen durch mehrere geschutzte Einrichtungen in ihrer Wirkungs
weise bei weitem uberlegen und wohl die einzige selbsttatige Presse~ 
die auch fur Feinseifenstucke mit reicher und tie£er Gravierung und fur 
besonders hoch gewolbte Stucke in Frage kommen karin. 
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Sie wird in mehreren GroBen gebaut und ist sowohl fur die schwer· 
sten Seifenriegel, Feinseifen sowie fur Musterstuckchen verwendbar. 
Es konnen bis zu 3 Stucken gleichzeitig nebeneinander gepreBt werden. 
Die zu pressenden Stucke werden in Seifenmagazine, die neben den 
Stanzen angeordnet sind, aufgegeben, gelangen von hier aus auto· 
matisch in die Stanzen, wo die Pressung erfolgt, und gleiten hierauf 
als sauber gepreBte Stucke auf ein Transporttuch, von dem sie abo 
genommen werden. 

Auch die Zufuhrung der ungepreBten Stucke nach den Seifenmaga. 
zinen kann automatisch bewirkt werden. 

Die fur gleichzeitige Pragung mehrerer Stucke eingerichteten Mo.· 
schinen sind mit Einzelfederung fur jeden PreBstempel versehen, so· 

.Fig. 82. Ausstol3vorrichtung der Autopresse von Rost & Co. 

da.B jeder Oberstempel unabhangig von den anderen mehr oder weniger 
durchfedert, je nachdem das betreffende Seifenstuck etwas groBer 
oder kleiner als die anderen zugeschnitten sein soUte. Hierdurch wird 
ein sonst eintretendes nicht genugendes Auspragen sowie ein Haften· 
bleiben von Stucken am Oberstempel bestens vermieden. 

Mit der fur mehrere Stucke eingerichteten Maschine konnen aber, 
wie gesagt, auch Riegel von entsprechender GroBe ohne weiteres gepragt 
werden. Ach konnen diese Pressen nach· Bedarf mit automatisch 
wirkenden Zerteilvorrichtungen geliefert werden, die in der Weise 
wirken, daB der mehrteilige Riegel nach dem Pressen durch eine An· 
zahl von aufgespannten Schneidedrahten gedriickt und in einzelne 
Stucke zerlegt wird. 
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Feinseifenstiicke mit besonders tiefer Gravierung oder von stark 
gewolbter Form, . die unter Umstanden auBerordentlich fest an den 
PreBstempeln haften bleiben und das ordnungsgemaBe Auswerfen aus 
der Stanze erschweren, werden durch kleinere PreBeinsatze, die in den 
Unterstempel oder auch in den Oberstempel beweglich eingesetzt sind, 
von der groBen Flache der PreBstempel abgehoben und aus der Stanze 
herausbefOrdert. Durch diese Einrichtung ist es moglich, auch schwie
rigere Pragungen, die sonst nur auf Hand- oder FuBpressen moglich 
sind, mit dieser mechanischen selbsttatigen Presse auszufiihren. 

Auch sonst konnen diese Pressen noch mit verschiedenen Hilfs-

Fig. 8311. Automatische Prease mit 3 Stsozen (Rost Co.). 

mitteln, die den automatischen Betrieb und die Sa.uberkeit der Pragung 
erhohen, ausgestattet werden. So ist esmoglich, das Abstreifen des 
Grates bei sogenannten Muldenstiicken durch die Maschine bewirken 
zu lassen und Muldenstiicke so zu pragen, daB an der Oberflache die 
Linien, die sonst die urspriingliche Lange des ungepreBten Stiickes 
markieren, nicht zu sehen .sind. 

Sowohl bei Transmissionsantrieb als auch bei elektrischem Einzel
antrieb durch einen direkt antreibenden Motor wird die Presse mit 
allen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die Unfalle beimOber
gange von dem zum Einstellender Stanzen usw. notigen Handantriebe 
zum mechanischen Arbeitsbetriebe wirksam verhindern. Insonderheit 
sind alle in Bewegung befindlichen Teile derartig geschiitzt, daB Ver
letzungen von Personen im ordnungsgemaBen Fabrikationsbetriebe un
bedingt vermieden werden. 

Sohranth, Handbnoh der SeirenfabrikatiOD. 5. AnD. 15 
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Vorstehende Fig. 82 veranschaulicht die Hauptteile der Presse 
wahrend des Abhebens eines gepragten . SeifenstUckes vom Unter-

stempel. Der Vorschieber hat ein neues Seifenstuck aus dem Magazin 
entnommen und bewegt es nach der Stanze zu. Hierbei betatigt dieses 
einen Auswerferhebel, der um einen . festen Drehpunkt schwingend, 
das gepreBte Stuck vom Unterstempel abhebt, hochkippt und aus der 
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Maschine auswirft. Da der Hebel vorn einen Gummieinsatz tragt und 
eine abhebende Bewegung ausfiihrt, werden die Stiicke so sorgialtig 
wie durch die Hand abgelost und jede Beschadigung vermieden. 

Der Unterstempel ist mit einem verschiebbaren Einsatz versehen, 
der beim Auswerfen hervortritt, um das Losen des sonst keine An
griffsflache; bietenden Muldenstiickes zu ermoglichen. Auch im Ober-

Fig. 83c. Automatische Presse. Kleines Modell der Firma Rost & Co. 

stempel ist ein entsprechender Einsatz angeordnet, der nachjeder 
Pressung durch eine Feder betatigt, aus der PreBflache hervortritt 
und so ein Hangenbleiben der Seifenstiicke am Oberstempel ausschlieBt. 
Auch die Einzelfederung des ganzen Oberstempeltragers ist in dies~r 
Figur ersichtlich. Wie erwahnt, ist fiir jeden Oberstempel,deren 
bis zu 3 nebeneinander im Pressenkopfstiick angeordnet werden, in 
diesem selbst eine besondere starke Feder gelagert, die den~eBdruck 

Jlj. 
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der betreffenden Stanze aufnimmt, so daB ein einwandfreies Auspragen 
eines jeden Stuckes auch bei nicht genau 191eichem Gewicht der ein
zelnen Stucke gewahrleistet wird. 

Die Einzelfederung, die geschutzt iat, laBt diese Presse allen an
deren gegenuber, die mit mehreren t1 . .ffi Pressenkopfstuck fest ange
brachten Oberstempeln arbeiten, uberlegen erscheinen da letztere nur 

Fig.84a. Autoprcsse: System Hauff. (Vorderansicht. : 

dann aIle gleichzeitig eingelegten Stucke sauber auspragen konnen, 
wenn sie absolut gleiches Gewicht haben. DaB letzteres in der Praxis 
im allgemeinen schwierig zu erreichen ist, ist jedem Fachmann, der 
diese Arbeiten aus eigener Erfahnmg kennt, genau bekannt, weshalb 
eine Autopresse, bei der jede Stanze fur sich, unabhangig von den 
anderen, ein sauberes Auspragen bewirkt, eine bedeutende Verbesse. 
rung darstellt. Das Einstellen der Stanzen fur andere Stuckenhohen 
erfolgt bei der Autopresse in einfachster Weise durch Drehen der uber 
jedem Oberstempel angeordneten Stellschraube, was viel leichter und 
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rascher auszufuhren ist als das bei anderen Pressen erforderliche Bei
legen von Platten. 

Die in Fig. 83a dargestellte Abbildung der groBten Type dieser 
Presse zeigt die 3 nebeneinander angeordneten Stanzen und auf dem 
Transporttuch die gleichzeitig bei jedem PreBhube gepragten Reihen 
von je 3 Stucken. Beim Pressen von langen Seifeririegeln werden die 
3 Oberstempelhalter durch eine gemeinsame Platte verbunden und an 

Fig.8ib. Autopresse: System Hauff. (Riickansicht.) 

dieser der Oberstempel angebracht. AlleGroBen der Autopressen 
konnen sowohl durch Riemen als auch unmittelbar durch Elektromotor 
betrie ben werden. 

Die in der folgenden Abbildung (Fig. 83b) hinter den Stanzensicht
bare Burste dient zum Anfeuchten der zu pressenden Seifenstucke, 
wodurch bei manchen Seifensorten ein leichteres Ablosen der gepragten 
Stucke von der Stanze erreicht wird. Die Stucke werden hierbei so
wohl an d()r oberen als auch an der unteren PreBflache mit einer aus 
dem oben links sichtbaren Glasbehalter selbsttatig ausflieBenden Flussig
keit benetzt. Auch auf dieser fur 2 einzelnen Stanzen eingerichteten 
Pre!;!6e kOMen Riegel gepragt werden. 
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Fiir kleinere Betriebe wird die Autopresse in ihrer ideinsten Type 

nach Abbildung Fig. 83a auch mit nur einer Stanze versehen ausge

fiihrt. Auf diesem kleinsten Modell konnen noch Doppelstiicke bzw. 

kleine Riegel von 150 mm Lange, oder gleichzeitig 2 Einzelstiicke von 

je 60 mm Lange bei 60 mm groBter Rohe und 60 mm groBter Breite 

gepreBt werden. Da die Autopresse pro Minute 40 Pressungen aus· 

fiihrt, so ergibt sich beim Pressen von gleichzeitig 3 Seifenstiicken von 

je nur 80 g eine Stundenleistung von etwa 580 kg. 
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Beim Pressen von Riegeln, die bis zu 3 kg Einzelgewicht verarbeitet 
werden konnen, werden naturlich ganz bedeutende Leistungen erzielt. 

Die Transporttucher der Autopressen werden seit neuerer Zeit aus 
einem Spezial-Metallgewebe hergestellt, das ohne die sonst ublichen 
Fuhrungsketten einwandfrei uber die Antriebswalzen lauft. Auch sind 
sie mit einem bestens bewahrten DreUgewebe belegt, wodurch die 
Haltbarkeit dieser Tuehe wesentlieh erhOht worden ist. 

Fig. 84a und b stell en eine Autopresse naeh System Ha uff ~Berlin 
dar. Dieselbe wird hauptsaehlieh zum Pressen von Hausseifen gebaut, 
und zwar in 2 Modellen. Das erstere dient zum Pragen von Einzel
sowie Doppelstucken bis zu 20 cm Lange (Leistung etwa 2400 Stuck 
pro Stunde), das zweite zum Pragen von samtliehen Seifenstucken 
und Riegeln bis zu 46 em Lange, mit einer Leistung von etwa 
2400 Riegel bzw. 4800 oder 7200 Stuck in der Stunde. 

Die Autopresse "System Ha uff" ist mit einer Momentbremse ver
sehen, welehe wirklieh als solehe angesehen werden kann, da der 
Stillstand der Masehine dureh einen einzigen Handgriff erwirkt wird. 
Hierdureh wird sowohl eine Beschadigung der Stanzen wie des einge
fuhrten Seifenmaterials vollkommen verhindert. 

Das Hauptaugenmerk ist aber bei der Konstruktion dieser Masehine 
auf die Hinausbeforderung .des gepragten Seifenmaterials geriehtet. 
Die Ha uffsche Autopresse wirft, bzw. sebleudert nieht wie die vor
besproehenen das fertig gepreBte Stuck aus der Stanze heraus, sondern 
laBt dasselbe, noeh auf der Unterplatte ruhend, von dem folgenden, 
roh besehnittenen zunachst anheben, um es dann langsam auf die 
Gleitflaehe zu bringen, von der es auf das Transportband rutseht. 
Diese besonders wichtige Vorriehtung burgt fur ein in jeder Weise 
einwandfreies Aussehen der fertigen Erzeugnisse. 

Fig. 85 stellt einen PreBautomaten der Firma We ber & SeeHinder 
dar. Diese vielfaeh verbesserte Maschine wird heute in einer Aus
fuhrung geliefert, die kaum noeh weitere Verbesserungen moglieh er
scheinen laBt. Sie eignet sieh zum Presseri von Haus- und Feinseifen 
jeder Art. 

Bemerkt sei aber noeh als fur aUe Typen dieser Autopressen geltend, 
daB es vorteilhaft ist, die Form wie aueh die Pragung der Seifenstueke 
stets mogliehst einfaeh zu wahlen, da man so am siehersten aUe in Be
traeht kommenden Schwierigkeiten vermeiden wird. 

Die Stanzen. 
Die aus mehreren bewegliehen Teilen bestehenden StanzeJ? odeI' 

Formen bilden den fur die Formbildung und Pragung des PreBgutes 
wesentlichsten Bestandteil der Pressen. Man unterseheidet die in 
Fig.86 dargesteUten Muldenstanzen (Quetseh- oder Stiftformen), 
welehe lediglieh aus einem festen Unterteil und einem beweglichen 
Oberteil bestehen, von den sogenannten in Fig. 87 dargestellten Kasten
stanzen, welche auBer einem beweglichen Ober- und Unterteil feste 
Seitenwande besitzen. Das Unterteil ist in der Form selbst gefiihrt 
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und wird durch die bei Besprechung der Pressen erwahnten, stiftartigen 
"Ausheber" auf- und abwarts bewegt, wahrend das Oberteil am PreB
balken befestigt und durch diesen betatigt wird. 

SchlieBlich sind auch sogenannte Klappformen in Gebrauch, bei 
denen auBer dem Ober- und Unterteil auch die Seitenwande von Hand 
oder automatisch beweglich sind (Scharnierformen). Wie aus. Fig. 88 
ersichtlich ist, laBt sich mit diesen Stanzen, die zum Pressen von Haus-

Fig. 86. Muldenstanze. Fig. 87. Kastenstanze. 

Fig. Automatische, auf sechs SeiteD prligende K1appform. 

seifen vornehmlich auf Spindelpressen verwendet werden, eine Pragung 
auf allen sechs Seiten der PrpBstiicke erhalten. 

Die mechanischen Seifenkiihl- und PreJ1verfahren. 

Es eriibrigt noch, das im Laufe der letzten fiinfzehn Jahre ein
gefiihrte Seifenkiihl- und PreBverfahren zu erwahnen, bei dem die im 
Kessel fertiggestellte Seife nicht in Formen geschOpft und dort einem 
langsamen ErstarrungsprozeB iiberlassen, sondern direkt v'om Kessel 
weg zu versandfahiger Ware verarbeitet wird. 
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Die Vorteile, die eine derartige Arbeitsweise bietet, sind offenbar 
ganz bedeutende, da vor allem die vielen, teuren Formen, der fiir deren 
Bedienung notige Zeit- und Arbeitsaufwand, sowie der fur die Auf
steHung der Formen notwendige Raum in FortfaIl kommen. Ferner 
sind die Vorrichtungen und Maschinen zum Zerschneiden der Form
blocke entbehrlich und weiter entfallen die groBen, nach Hunderten 
und oft nach Tausenden von Zentnern zahlenden Lagerbestande und 
Vorrate an fertiger, aber noch nicht versandfahiger Seife nebst den 
dafiir erforderlichen Lager- und Trockenraumen. Auch die vornehm
lich durch das Schneiden entstehenden AbfaIle an Seife sind nicht 
mehr vorhanden, weil die gesamte, im Kessel fertiggewordene Seifen
masse zu versandfahigen Riegeln verarbeitet werden kann. Da die 
gekuhlte und gepreBte Seife nur noch wenig austrocknet, sind des 
weiteren die Trockenverluste nur gering. Ganz besonders wichtig ist 
es aber, daB jeder Auf trag sofort erledigt werden kann, selbst wenn 
kein Kilogramm der betreffenden Sorte am Lager ist. Das Verfahren 
gewahrt also nicht nur bedeutende Vorteile betreffs des notigen Anlage
und Betriebskapitals, des Kapitalumsatzes, des Raum- und Zeitbedarfs, 
der notigen Arbeitskrafte, Lagerbestande usw., sondern bietet auch 
die groBte Sicherheit gegen Fabrikationsverluste. 

Aber auch in bezug auf die Qualitat der erzeugten Fabrikate be
dingt das Seifenkuhl- und PreBverfahren wesentliche V orteile, da dic 
Seifen bedeutend heIler und fester ausfaIlen als bei dem ublichen Er
starrungsprozeB. Auch flussige Ole, Harze u. dgl. konnen in groBerer 
Menge als sonst ublich mitversotten werden, da die gr6Bere Dichte 
der namentlich unter Druck gekuhlten Eeifen eine an sich geringere 
Festigkeit nicht in Erscheinung treten laBt. 

Das Verfahren wird in der Weise ausgefuhrt, daB man immer nur 
einen Teil der im Kessel fertiggesteliten Seifenmasse, gegebenenfaIll'l unter 
Druck, in besonderen, von Kuhlwasser umflossenenund den Platten
oder Riegeldimensionen entsprechenden Vorrichtungen abkuhlt und 
somit von vornherein zu Platten oder Riegeln einer vorbestimmten 
GroBe formt. 

Die ersten, die die im Kessel fertiggesottene Seife durch kunstliche 
Kuhlung und Trocknung zu direkt versandfahiger Ware verarbeitet 
haben, waren A. & E. des Cressonieres in Briissel.Der von ihnen 
fur die Herstellung pilierter Seifen angewandte, als "Broyeuse secheuse 
continue" bezeichnete Apparat arbeitete in der Wei!;le, daB die heiB
flussige Seife uber eine vertikal ubereinander stehende Reihe horizontal 
angeordneter Walzen verteilt und von diesen in Form erstarrter Streifen 
durch ein Messer abgenommen wurde. Diese Streifen fielen dann auf 
ein rotierendes Drahtgewebe und wUrden in einem erwarmten Gehause 
rnittels Luftzuges getrocknet. 

Die Seife, welche als flussige Masse in das eine ERde des Apparates 
eintritt, kommt also auf der entgegengesetzten Seite in Form getrock
neter, gleichmaBiger Bander wieder heraus, so daB estatsachlich mog
lich ist, eine Fabrikationscharge, die heute gesotten wurde, schon 
morgen fein parfumiert und gefarbt dem Handel zu ubergeben. 



234 Die maschinellen Hilfsmittel der Seifenfabrikation. 

Ahnliche Ziele, und zwar besonders in bezug auf die Abkiirzung des 
Fabrikationsverfahrens bei der Herstellung von Hausseifen, verfolgt 
das Klumppsche Seifenkiihl- und PreBverfahren 1). Hierbei 

werden durch hohen hydraulischen Druck und plotzliche Abkiihlung 
der oberen und unteren Druckflache quadratische Seifenplatten her-

1) DRP. Nr. 126609 und 126610. 
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gestellt, die dann mit einer Schneidemaschine in Riegel und Stucke 
zerlegt werden konnen. 

"" HeizruQSser 
\!I iiberlauf 

r/. ~~ 
Hydl'uulische S\!ifenkiihlpresse \'on Kl u m pp (Aufl'i13J. 
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Fig. 91. Hydraulische Seifenkiihlpresse von K 1 u m p p(GrundriBl. 
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Die Klumppsche Kuhlpresse, die von der Firma Wegelin & Hub
ner, A.-G in Halle a. Saale, gebaut wird, ist in Fig. 89 abgebildet und 
in Fig. 90 und 91 in AufriB und GrundriB wiedergegeben. Die Anlage 
besteht aus einem als "Zubringer" bezeichneten Reservoir L, das mit 
der im Kessel fertiggestellten Seife gefUllt wird, einer oder mehreren 
Pressen, einem hydraulischen Pumpwerke K und einer Schneide
maschine. Das Reservoir ist ein doppelwandiger, viereckiger Behalter, 
der durch Dampf oder heiBes Wasser beheizbar ist, so daB die ein
gefullte Seife £lussig erhalten bleibt. Die Presse besteht aus vier krM
tigen Saulen a, die oben und unten je eine starke als hydraulischen 
PreBzylinder ausgebildete Traverse tragen. In diesem letzteren be-

T IYlL$$er 

Fig. 92. PlattenkUhlapparat von Holou.bek. 

wegt sich vertikal der PreBkolben, der als Kopf die in den vier Saulen a 
gefiihrte Platte c tragt. Diese Platte c ist als ein £lacher, oben offener 
Kasten ausgebildet, auf dessen Boden eine genau angepaJ3te, lose 
Platte h liegt, die die etwaigen Pragungentragt und aus dem Kasten 
nach oben herausgestoBen werden kann. Der Kasten c, der fiir die 
Aufnahme' der zur Verarbeitung kommenden, £lussigen Seife bestimmt 
ist, ist zwecks Aufnahme des Kiihlwassers doppelwandig; daiiiber be
findet sich eine starke, an der Spindel e befestigte, mit Hil£e des ver
stellbaren Anschlages f der Hohe nach einstellbare, horizontale Platte d, 
durch deren Einstellung die Starke der erzielten Seifenplatte bedingt 
wird. Auch diese Platte d, die ebenfalls mit Pragungen versehen wer
den kann, ist hohl und fUr Kuhlwasser zuganglich. Ihre Einstellung 
erfolgt nach der Skala g. 

Die Arbeit mit der Presse geschieht nun in folgender Weise: Der 
Kasten c des PreBkolbens wird vom Reservoir aus durch Offnen des 
Absperrschiebers bis nahezu an den Rand mit flussiger Seife gefiiUt. 
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Alsdann wird von der Spindel aus die Oberplatte niedergelassen, bis 
der auf der Spindel sitzende, nach Wunsch eingestellte Anschlag f auf
setzt. Wird hierbei ein Widerstand bemerkt, so offnet manabermals 
den Absperrschieber, um durch den Spindeldruck das Zuviel der im 
PreBkasten befiildlichen Seifenmasse in das Reservoir zuriickzudriicken. 
Mittels der hydraulischen Pumpe wird alsdann Druck, bis 250 Atm., 
auf den PreBkolben gebracht und gleichzeitig stark gekiihlt. Naeh 
einiger Zeit laBt man das Kiihlwasser ablaufen, hebt durch Links
drehen der Spindel die Oberplatte in die Hohe und treibt nun durch 
einige PumpensWBe die auf dem Boden des PreBkastens liegende Metall
platte h mit der auf ihr befindlichen fertigenSeifenplatte aus dem PreB
kasten heraus. Nach Abnahme der Seifenplatte wird das Pumpenventil 

Fig. 93. Seifenkiihlpl'esse von Jacobi. 

geoffnet, worauf der PreBkolben von selbst zuruckgeht und -die Presse 
fur eine neue Pressung bereit ist. 

Die Leistungsfahigkeit des Apparates wird bei zehnstundiger Arbeits
zeit und einer Kiihlwassertemperatur von 10-12°0 zu etwa 750 kg 
pro Tag angegeben, ist also relativ gering. In neuerer Zeit hat die 
Klumppsche Presse jedoch dadurch eine wesentliche Verbesserung 
erfahren, daB an Stelle der hydraulischen Druckpresse eine Druck
spindel und an Stelle der bisherigen einen Druckkammer deren mehrere 
verwp.ndet werden l). In dieser Form ist der Apparat sehr leistungs
fahig und iiberall mit gutem Nutzen anwendbar. 

Das gleiche Prinzip, wenn auch in anderer Weise, verfolgt der 
Plattenkiihlapparat von Franz Holoubek, Konigl. Weinberge bei 
Prag. Die durch Fig. 92 dargestellte Maschine besteht aus einer Anzahl 
in einem horizontalen Gestell vereinigter, holzerner Rahmen a und b 
von je 1 m Breite, 70 cm Hohe und 5 cm Starke, von denen die eine 

1) DRP. Nr. 21i624. 
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Halite a offen und mit Blech ausgekleidet, zur Aufnahme der zu kiihlen
den Seife dient, wahrend die andere HaUte b auf den Flachen mit Zink
blech beschlagen und zur Aufnahme des Kiihlwassers bestimmt ist. 
Die Anordnung der Rahmen ist derartig getroffen, daB jeweils ein 
Formrahmen zwischen zwei Kiihlrahmen aufgestellt ist. Durch ge
meinsame Zuleitungsrohre werden nun einerseits samtliche Form
rahmen mit Seife und andererseits samtliche Kiihlkammern mit Kiihl
wasser gefiillt. Der Kiihl- und ErstarrungsprozeB beansprucht in diesem 
Apparat etwa eine Stunde, die einmalige Gesamtleistung betragt 800 
bis 1000 kg bei einem Gewicht der Einzelplatte von 35 kg. 

Am besten arbeitet man mit zwei Apparaten, von denen der eine 
gekiihlt wird, wahrend man den anderen entleert und neu vorbereitet, 

Fig. 94. SeifenplattenkUhlmaschine von Heinr. Schrauth. 

so daB die Arbeit selbst eine Unterbrechung nicht erleidet. Die Platten
dimensionen entsprechen selbstverstandlich dep Dimensionen der Form
rahmen, doch beschrankt man sich der Kostspieligkeit halber meist 
'auf nur eine PlattengroBe. Der Wasserverbrauch ist ziemlich be
deutend, trotzdem aber diirfte der Apparat seiner groBen Einfachheit 
. und Billigkeit wegen groBerer Beachtung empfohlen werden. 

Die Seifenkiihlpresse von JacobP), deren Anordnung sich aus 
Fig. 93 ergibt, ist in weiterer Vervollkommnung der vorbesprochenen 
Maschine nach Art einer Kammerfilterpresse konstruiert, deren einzelne 
Kammern abwechselnd aus Eisen und aus Holz bestehen. Die ersteren 
sind als Kiihlkammern ausgebildet, wahrend die letzteren zur Auf
nahme der heiBfliissigen Seife dienen. Diese wird unter Druck von 

1) DRP. Nr. 209234. 
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einem durch indirekten Dampf beheizten Kessel aus in die Formrahmen 
eingefiillt, nachdem die zwischen einer Kopf- und SchluBplatte liegenden 
Kammern zuvor mit Hilfe von Zugspindeln, die in zweckentsprechender 
Weise bedient werden konnen, zusammengepreBt sind. Die Kiihl
kammern werden alsdann mit Kiihlwasser beschickt. 

Der Apparat zeichnet sich durch groBe Leistungsfahigkeit und Ein
fachheit aus und wird in GroBen von 5-60 Seifenplatten und fiir ver
schiedene Plattendimensionen gebaut. Der Wasserverbrauch ist ein 
relativ geringer, die Bedienung erfordert 1-2 Mann. . 

Die Seifenplattenkiihlmaschine von Heinl. Schrauth; Frankfurt 
a. M., schlieBlich besteht aus einer Seifenplattenform- und Kiiblmaschine, 
dem Seifendruckbehalter und dem Luftkompresser (Fig. 94). Die Form-

d c c en 
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Fig. 95. a) Seitenansicht, b) Anfsicht der Kiihlplatten der Schranthschen 
Plattenkiihlmaschine. . 

und Kiiblmascbine entbalt in einem starken, schmiedeeisernen Gestell 
die aus Kiihlplatten und Formrahmen gebildeten Kammern nebst 
ZubehOr. Hinter der SchluBplatte befindet sicb zentrisch gelagert 
eine mit 1200facber 'Obersetzung arbeitende Druckspindel, mit deren 
Hilfe es moglich ist, die Kammern in zweckentsprechender Weise zu
sammenzupressen. Durch eine einfacbe und praktische Vorricbtung 
ist es nacb vollendeter Pressung moglich, die Kiihlplatten und Form
rabmen gleicbzeitig mecbanisch so auseinanderzuziehen, daB die Form
rabmen auf beiden Seiten von den Kiiblplatten losgelost werdenund, 
beiderseits gleichweit von diesen entfernt, frei werden. Wie aus Fig. 95 
ersicbtlich ist, sind zu diesem Zwecke die Kiihlplatten a oben und unten 
beiderseitig mit den Zapfen d versehen, auf denen die Kettenglieder c 
leicht verschiebbar angebracbt sind. Diese letzteren tragen nun in 
ihrer Mitte nacb unten gerichtete Ansatze e, zwiscben denen die auf 
der oberen und unteren Langsseite der Formrabme~ angebrachten 
Fiihrungsleisten 80 verlaufen, daB die Formrahmen b mit diesen ibren 
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Fiihrungsleisten in den Ansa tzen e der Kettenglieder c liegen. Beim 
Auseinanderziehen der Kiihlplatten miissen also auch aile Formrahmen 
gleichzeitig und gleichmaBig auseinandergezogen und von den Kiihl
platten abgelost werden, so daB ihre Entnahme aus dem Apparat leicht 
ermoglicht wird, was bei den vorbesprochenen Maschinen nicht immer 
der Fall ist. 

Die S c h r aut h sche PIa ttenkiihlmaschine wird in verschiedenen 
GroBen von 5-40 Formrahmen durch die Firma Kuhnle, Kopp & 
Kausch in Frankenthal gebaut, die groBeren Typen als Doppelmaschi
nen, wodurch die Leistungsfahigkeit bedeutend erhOht wird. Die Kiihl
dauer und der Wasserverbrauch sind normal. Die Presse ist ausge
zeichnet durch gute Obersichtlichkeit und leichte Zuganglichkeit aller 
Teile. Zur Bedienung ist nur ein Mann notwendig, so daB sie fiir aIle 
Verhaltnisse und Betriebe jeder GroBe geeignet ist. 

Fig. 96. Seifeuplattenkiihlapparat System Hauff (Type A.). 

Sehr gut bewiihrt hat sich ferner der Seifenplatten-Kiihlapparat der 
Firma J 0 h. H a u £f , Berlin, die fiir sich auch das Verdienst in Anspruch 
nimmt, den ersten Seifenkiihlapparat nach Art der Filterpressen erbaut 
zu haben, da sie die Patentanmeldung fiir einen derartigen Apparat 
bereits am 29. April 1904 hinterlegte. 

Die Kiihlmaschine "System Ha uff" wird in verschiedenen GroBen 
geliefert und nicht nur fiir Hausseifen, sondern auch fiir Grundseifen 
zur voUen Zufriedenheit ihrer Abnehmer verwendet. 

Die Arbeitsweise ist im Prinzip bei allen Modellen die gleiche. 
Die heiBt1iissige Seife wird an die eine Stirnwand des Deckeltrichters 

geleitet, von wo aus sich ein Rahmen nach dem anderen mit Seife fiillt. 
Alsdann flillt man auch den Deckeltrichter zum groBeren Teil mit Seife 
an, die nun mit der in den Rahmen befindlichen Masse derart in Ver
bindung bleibt, daB sie wahrend der Kiihlung nachflieBen kann. Auf 
diese Weise wird ohne Druck ein in jeder Weise befriedigendes Er
zeugnis erhalten. 
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Die Wasserzirkulation geschieht voneinem 21/2 zon starken Zuflull· 
rohre aus, das mit einzelnen regulierbaren Messinghahnen versehen ist, 
um die Absperrung einzelner Zellen bei der Kilhlung eines Seifenrestes 
zu ermoglichen. Das Wasser tritt durch bewegliche Gummischlauche 
in die Zellen ein, passiert dieselben im Zickzackwege und tritt oben durch 
kleine 1/2zo11ige Knierohrchen in das 31J 2 Zoll starke Abflullrohr, das 
selbst wieder mit J)inem Schlitz versehen ist, um das abflieBende Wasser 
einer Kontrolle zuganglich zu machen. 

Alles weitere ersieht man leicht aus den Fig. 96 und 97, von denen 
die erstere die fahrbare "Type A" zeigt. Diese ist iiberall da vorzu· 
ziehen, wo es die ortlichen Verhaltnisse nicht ermoglichen, aIle not
wendigen Arbeiten am gleichen Platze vorzunehmen. Fig. 97 steUt 
die in der Regel bevorzugte "Type C" des Ha uffschen Kiihlapparates 
dar, die feststehend und auch fiir Handbetrieb eingerichtet ist. Die 

Fig. 97. Seifenplattenkiihlapparat System H a u ff (Type C). 

Druckplatte lau£t auf Rollen, so daB Zellen und Rahmen leicht zu of£nen 
und zu schliellen sind. Auch der Deckeltrichter ist durch Handrad 
und Spindel leicht beweglich. 

Der Vortisch, auf dem die herausgezogenen Sei£enrahmen abgesetzt 
werden sollen, ist hochzuklappen, so daB der von ihm beanspruchte 
Raum wahrend des Kiihlprozesses anderweitig benutzt werden kann. 

Die Leistungsfahigkeit dieser Apparate betragt 5000 kg in 24 Stun
den bei einem benotigten Raum von etwa 6 qni. Daneben k6nnen aber 
auch Modelle fiir Kra£tbetrieb geliefert werden, die eine Leistungs. 
fahigkeit bis zu 10 000 kg besitzen. 

Seit demJahre 1909 stelltauch die Firma C. E. Rost & Co., Dresden, 
Seifenplatten.Kiihlapparate nach dem Filterpressensystem her, die 
meist in Form groBer Anlagen gelie£ert werden. 1m wesentlichen be
stehen dieselben aus dem Seifenfiill., Druck· oder Mischkessel, eineID 
Lu£tkompressor und der eigentlichen Kiihlpresse, doch werden in der 
Regel zwei oder auch mehr Kiihlpressen an einen Mischkessel ange
schlossen, wie aus den Fig. 98 und 99 zu ersehen ist. 

Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. o. Aufl. 16 
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1m Betrie be wird die Seife in den Mischkessel eingefii n t, dort j e nach 
Erfordernis mit Zusatzen versehen und dann der geschlossenen Kiihl
presse mittels Luftdruck zugefiihrt. Die Presse wird alsdann der Ruhe 
iiberlassen. Nach Verlauf einer gewissen Frist, fiir deren Dauer die Be
schaffenheit der Seife maBgebend ist, wird das ZufluBventil an der Kiihl
pre sse geschlossen, so daB der Misch- und Druckkessel nunmehr fUr die 
Fiillung etwa vorhandener weitererKiihlpressen zur Verfiigung steht. 

Die Kiihldauer hangt, 
wie bei allen Kiihlanlagen 
in erster Linie auch, wie 
schon gesagt, von der Be
schaffenheit und Einlauf
temperatur derSeife, aber 
naturgemaB auch von del' 
Temperatur des Kiihl
wassers abo Der Kiihl
wasserverbrauch ist je
doch ein relativ geringer 
und die Leistung der 
Rostschen Kiihlpressen 
eine auBerst groBe. 

Der Kraftbedarf fiir 
den Betrieb des Kom
pressors sowie des Riihr
werkes im Druck- oder 
Mischkessel betragt bei 
klflinen Anlagen etwa 3 
PS., bei groBen bis zu 
6 PS., hier wird aber meist 
die in Fig. 99 ersicht.1iche 
motorische SchlieB- und 
Offnungsvorrichtung vor
gesehen, die nunmehl' eine 
ErhOhung del' Kiihllei-

Fig. 100. Riegelgiel3maschine von Roth. stung urn etwa 20 % er-
moglicht. 

AuBer den vorbespl'ochcnen sind Plattenkiihlmaschinen ahnlicher 
Art gebaut worden von Wilh. Rivoir~ Offenbach a. Main, Gustav 
Steck in Sangerhausen, Leimdorfer in Budapest u. a. All diese 
nach dem Filterpressensystem arbeitenden Apparate bieten kaum be
sonders bemerkenswerte Spezialkonstruktionen, trotzdem sie in den 
Einzelheiten teilweise nicht unerheblich voneinander abweichen. 1m 
aUgemeinen sind sie jedoch den oben beschriebenen Maschinen durchaus 
gleichwertig und nicht minder empfehlenswert als diese. 

Einen anderen Weg zur Verarbeitung der im Kessel fertiggestellten 
Seife zu sofort versandfahiger Ware verfolgen aber das Rothsche und 
das Schnetzer-Schichtsche Verfahren, die einander ahnlich sind, da 
beide nach dem Prinzip der KerzengieBmaschine arbeiten. 



Die mechanischen Seifenkiihl-und PreGverfahren. 245 

Die RiegelgieBmaschine von Roth 1) besitzt die folgende, aus den 
Fig. 100, 101 und 102 ersichtliche Konstruktion: 
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In einem auf vier starken FiiBen ruhenden Reservoir A von q ua
dratischer Grundflache (etwa 1 m Seitenlange und etwa 1,3 m Rohe) 

t) DRP. Nr. 172655. 
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befindet sich in etwa 1 m Rohe iiber dem unteren Boden e ein zweiter 
Boden d, der ebenso, wie der Boden des Reservoirs, eine Anzahl ziem
lich nahe aneinander liegender, dem Riegelquerschnitt entspreehender 
Offnungen besitzt, die mit den Offnungen im Boden des Reservoirs 
genau korrespondieren. In den Offnungen der beiden Boden sind recht
eckige, zwischen den Boden liegende Rohren c mit ihren Enden ein
gesetzt und in den Offnungen entsprechend abgedichtet. Das Re
servoir ist oben durch einen :Deckel 'geschlossen, und der so zwischen 
dem oberen Boden und dem' Deckel entstehende, zur Aufnahme der 
fliissigen Seife bestimmte Raum mit einer Reizschlange versehen. Der 
Deckel ist mit Manometer, Thermometer und Lufthahn ausgeriistet,. 
Durch eine besondere VerschluB- und Bremsplatte f konnen samtliche 
Rohre unten gleichzeitig geoffnet oder geschlossen werden. 

LaBt man nun bei unten geschlossenen Rohren in den oberen Raum 
Seife einlaufen, so £tiilt diese die zwischen den beiden BOden stehenden 
Rohren und wird in ihnen durch das die Rohren umspiilende Kiihlwasser 
zum Erstarren gebracht, wozu etwa 30-40 Minuten notig sind. Als
dann wird die untere VerschluBplatte ge16st. und gleichzeitig oben weitere 
fliissige Seife in den Apparat hineingepumpt. Die hineingepreBte Seife 
schiebt nun die in den Rohren erkalteten Riegel R nach unten heraus, 
wobei die erwahnte VerschluB- und Bremsplatte als Unterlage dient, 
Sind die Riegel auf 80-90 cm Lange herausgeschoben, so werden sie 
oben horizontal abgeschnitten, von einem zweckmaBig konstruierten 
Transportwagen aufgenommen und zur Verbrauchsstelle transportiert. 
Wahrenddessen wird auch die in die Rohren nachgefiillte Seife gekiihlt, 
so daB sich der Vorgang ohne Unterbrechung in derselben Weise fort
setzt. 1st die Seife nicht mehr fliissig genug, um die Rohren gleich
maBig dicht auszufiiilen, so wird sie durch die Reizschlange erwarmt. 
Die Leistung betragt bei 12stiindiger Arbeitszeit etwa 2200-2500 kg 
pro Tag. 

Wie ersichtlich ist, arbeitet die Maschine ohne alle mechanischen 
Hilfsmittel - die zum Einbringen der Seife benutzte Pumpe ist eine 
gewohnliche Seifenpumpe - und gebraucht nur Kiihlwasser und ge
gebenenfalls etwas Dampf zum Anwarmen der etwa. dickfliissig ge
wordenen Seife. Eine PreBvorrichtung ist nicht vorhanden, da das 
Rinausschieben der fertigen Riegel durch den Druck der nachgepumpten 
Seife veranlaBt wird. Die erzeugten Riegel werden daher vorteilhafter
weise einer nachtraglichen Pressung unterzogen, ohne die sie sich meist 
beim Eintrocknen konkav durchbiegen. Des weiteren besitzt der Appa
rat den Mangel, daB jede Riegeldimension einen besonderen Apparat 
mit den dieser Riegelsorte entsprechenden Rohren verlangt, da diese 
letzteren nicht ausgewechselt und durch anders dimensionierte ersetzt 
werden konnen. Dadurch wird die Verwendbarkeit der Maschine auf 
solche Betriebe beschrankt, die ihre Seife nur in wenigen Formaten her
stellen und die einmal gewahlten Dimensionen dauernd beibehalten. 

Dem Rothschen Apparate ahnlich ist der Schnetzer-Schicht
sche K iih la ppara t, bei dem das Prinzip und die Arbeitsweise der 
KerzengieBmaschine so vollkommennachgeahmtist, daB dieSchnetzer-
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Schich tsche SeifengieBmaschine vorhanden ware, wenn man die Formen 
einer KerzengieBmaschine durch rechteckige Formen ersetzen wiirde. 

Die Einrichtung der Maschine 1) ist aus Fig. 103, die einen Vertikal
schnitt darstellt, ersichtlich. In einem Kiihlwasserbehalter KK sind die 
als Formen dienenden Rohre L senkrecht und vollkommen dicht ein
gesetzt. Der ZufluB des Kiihlwassers erfolgt nahe dem Boden bei KE, 

! 
I . 
I I 

Fig. 103. Riegelkiihlmaschine von S ch n etzer- Schich t. 

der Austritt oben bei KA. In die Formen treten von unten holzerne 
Stabe, die den Rohrquerschnitt genau ausfiillende Kopfe besitzen und 
an ihrem unteren Ende derart miteinander verbunden sind, daB sie 
in den Formen durch einen geeigneten Mechanismus auf- und abbewegt 
werden konnen. Hierbei ist aber die Bewegung nach aufwartsund 
nach abwarts begrenzt, so daB die Kopfe der Stabe immer innerhalb 
der Form verbleiben. Die Aufwartsbewegung dieser Stempel HS selbst 

t ) DRP. Nr.144108. 
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erfolgt hydraulisch (z. B. durch Druckwasser von etwa 12 Atm.) unter 
Verwendung einer mit dem hydraulischen Kolben in Verbindung stehen
den guBeisernen Platte PP, wahrend die an den Seiten angebrachten 
Mitnehmer M beiIq Abwartsgehen von PP in Wirksamkeit treten. 

Zur Zufiihrung der Seife dient ein Fiillwagen SK, der sich mit Hilfe 
von Laufradern leicht iiber die Oberflache des Kiihlkastens hin- und 
herbewegen laBt. Mit dem Handhebel H werden die Exzenter E in 
Bewegung gesetzt, mit deren Hilfe der ganze Fiillbehalter auf seinen 
Radern so gehoben oder gesenkt werden kann, daB sich sein Boden 
genau auf die Oberflache des Kiihlwasserbehalters aufsetzt. Dieser 
aus einer starken Eisenplatte bestehende Boden ist von einer Rohr· 
schlange HR durchzogen, welche von Dampf oder HeiBwasser durch· 
stromt wird, um ein vorzeitiges Erstarren der Seife zu verhindern. 

Entsprechend der Anordnung der Formen List diese Platte mit 
durchgehenden Bohrungen versehen, welche genau mit den Lochern 
des Kiihlwasserbehalters iibereinstimmen und sich samtlich mit Hille 
der Schieber Sch durch einen Hebel auf einmal offnen oder schlieBen 
lassen. Zur Erreichung eines kontinuierlichen Betriebes bzw. der voll· 
standigen Ausnutzung der Einrichtung werden zwei bis drei derartige 
Formenbehalter derart nebeneinander aufgestellt, daB sowohl der Fiill. 
wagen SK als auch der untere Hubmechanismus PP abwechselnd in 
Anwendung gebracht werden kann. 

Der Arbeitsgang gestaltet sich nun wie folgt: 1m Kiihlkasten I 
befinden sich samtliche Stempel in der oberen Endstellung. Der mit 
fliissiger Seife gefiillte Wagen wird iiber den Kasten geschoben und mit 
Hilfe des Hebels H auf den Rand desselben niedergelassen. Alsdann 
werden die Schieber Sch geoffnet und die Stempel hierauf gemein. 
schaftlich nach unten bewegt, wodurch die Seife in die Formen L ein
gesaugt wird. Sobald diese so weit gekiihlt ist, daB sie zu erstarren 
beginnt, werden die Schieber geschlossen,· der Fiillwagen angeliiftet 
und nun der Kiihlkasten II und gegebenenfalls noch ein dritter Apparat 
in der gleichen Weise bedient. 

1st der letzte Behalter gefiillt, so ist die Seife im ersten so weit 
erkaltet, daB sie durch den oben er'wahnten Mechanismus PP aus den 
Formen nach oben ausgestoBen und von dem bedienenden Arbeiter 
abgenommen werden kann. Hierauf wird der Behalter von neuem 
gefiillt, und der Betrieb geht auf diese Art regelmaBig weiter. 

Die Maschinen besitzen gewohnlich je 3 Kiihlkasten, von denen jeder 
100 Formen enthalt, die die bisher iiblichen Riegel von je 1,5 kg liefern. 
Fiir dieses Riegelformat ist, eine Anfangstemperatur der zuflieBenden 
Seife von SOo vorausgesetzt, eine Kiihldauer von etwa 30 Minuten er· 
forderlich, so daB sich die Leistung einer Maschine bei zehnstiindiger 
Arbeitszeit auf taglich 9000 kg stellt. 

Der Verbrauch an Kiihlwasser betragt etwa 0,5 cbm fiir 100 kg 
fertiger Seife; Platz- und Kraftbedarf sind gering. Am besten geschieht 
die Aufstellung der Maschinen derart, daB die Bedienung des Fiill· 
wagens und die Abnahme der Riegel direkt vom FuBboden des Arbeits-
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saales" aus erfolgt, wahrend sich der ganze Mechanismus zur Bewegung 
der Stempel unterhalb des FuBbodens befindet. 

Das Schnetzer-Schichtsche Verfahren unterscheidet sich von 
dem Rothschen dadurch, daB bei Roth die Riegel nach unten heraus
gestoBen werden, und zwar durch den Druck der nachgepumpten Seife, 
bei Schicht dagegen nach oben durch besondere Stempel. Bei dem 
Rothschen Apparat besitzt ferner jedes Reservoir seinen besonderen 
Fiillapparat, wahrend bei S chi c h t mehrere K iihlbehalter durch einen 
gemeinsamen Fiillwagen gefiillt werden. 

Eine in mancher Beziehung von dem beschriebenen Verfahren abo 
weichende Methode wendet Heinr. Schrauth in Frankfurt a. M. bei 
seinem Apparate an. 

Fig. 104. Riegelkiihl- und Komprimiermascbine von Schrauth. 

Die Schrauthsche Riegelkiihl- und Komprimiermaschine 1) 

besteht aus einem Seifendruckkessel A mit Riihrwerk und Kompressor
vorrichtung, den Riegelkiihl- und Komprimierrohren c und der Ab
schneidevorrichtung f, wie::aus"'1Fig. 104 zu ersehen ist. Der Apparat 
Hefert ein gutes Fabrikat, seine nahere Beschreibung eriibrigt sich aber, 
da er heute kaum noch gebaut wird und durch die vorbeschriebene 
Plattenkiihlmaschine von Schrauth ersetzt ist. 

Im allgemeinen besitzen die Riegelkiihlmaschinen, die vornehmlich 
der Vollstandigkeit halber hier nicht unerwahnt geblieben sind, nur 
noch ein historisches Interesse, da, wie erwahnt, die mit ihnen erzeugten 
Fabrikate weniger befriedigen als die in Plattenkiihlmaschinener. 
baltenen. Wo es jedocb moglicb ist, die erzeugten Riegel einernach. 

I) DRP. Nr. 144805. 
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traglichen Pressung zu unterziehen, um die beim Eintrocknen ent
stehenden konkaven Flachen zu beseitigen, darf ihre Verwendung auch 
heute noch empfohlen werden. 

Die maschinellen Hilfsmittel der Seifenpulverfabrikation. 
Ohne eine zweckmaBige maschinelle Einrichtung ist die rationelle 

Herstellung von Seifenpulver nicht moglich. Von den fiihrenden deut
schen Spezialfabriken fiir Seifenindustriemas:chinen werden daher auch 

die hier benotigten ma
schinellen Hilfsmittel in 
mannigfachster Ausfiih
rung angeboten, so daJ3 
es fiir den Interessenten 
oft schwer ist, die rich
tige Wahl zu treffen. Es 
sollen daher im nachfol
genden unter vielen an
deren brauchbarenAppa
raten und Maschinen, die 
zur Seifenpulverfabrika
tion Verwendung finden, 
nur die wichtigsten naher 
beschriehen werden. 

Fig. 105 stellt eine 
Seifenreibemaschine dar, 
die fUr Handbetrieb ein
gerichtet ist, aber auch 
mit Riemenscheibe fiir 
Kraft betrie b geliefert wird 
und zum Reiben von 

Fig. 105. Riegelseifen zu . SeHen-
pulver bestimmt ist. Sie 

besteht im wesentlichen · aus einer aus Stahlblech gefertigten koni
schen Reibetrommel von 30 cm Lange, gegen die das zu reibende 
Material durch einen in den Schiittrumpf eingepaJ3ten Gewichtskasten 
gedriickt wird. Die Reibetrommel ist auf einfache Weise auswechselbar 
angeordnet. - Fig. 106 zeigt einen Mischapparat mit Kraftantrieb, 
wie ihn die Firma Aug. Krull, Helmstedt, schon seit langen Jahren 
in den Handel bringt. In demselben wird der fertiggekochte Seifen
leim mit der benotigten Menge Soda innig vermischt und so lange ge
riihrt, bis ' die gesamte Masse nahezu erkaltet ist. Dieselbe wird als
dann auf den Boden geschiittet oder in einen Transportwagen entleert. 

Fig. 107 zeigt ein modernes, horizontales Seifenpulvermischwerk 
mit SicherheitsdeckelverschluB, Heizmantel und kompletter Dampf
armatur, fiir Rechts- und Linksgang eingerichtet. Diese Mischwerke 
werden in jeder gewiinschten GroJ3e von der Firma Weber & See
Hi-nder geliefert und gestatten die Herstellung von Seifenpulver un-
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mittelbar aus den Rohstoffen selbst, da sie auch fUr den SiedeprozeB 
des Seifenleimes Verwendung finden konnen. 

Fig. 108 zeigt die Konstruktion einer Seifenpulvermuhle, die sich 
vornehmlich in kleineren und mittleren Betrieben sehr bewahrt hat. 
Das Siebwerk der Muhle ist volIkommen mit Holz' umkleidet, so daB 
ein vollig staubfreies Arbeiten gewahrleistet ist. Die Mahlwalzen be
stehen aus bestem Lavamaterial und sind federrid gelagert, um eine 
Beschadigung auch bei etwaiger. tJberfulIung zu vermeiden. Ein be
sonderer Vorbrecher ist nicht vorgesehen, da eine aus bestem StahlguB 
bestehende Brechwalze direkt uber den Mahlwalzen angeordnet ist . 

. Fig. 10. Seifenpulvermischapparat mit Kraftbetrieb. 

Das in den Trichter geschuttetc Mahlgut wird von der Brechwalze 
in kleinere Stucke gebrochen, die alsdann von den Mahlwalzen erfaBt 
und zerrieben werden. Die gemahlene Masse gelangt nunmehr in das 
Siebwerk, aus welchem das genugend fein gemahlene Seifenpulver in 
den Sammelkasten falIt, wahrend die zUrUckbleibenden groberen Stuck
chen gesondert gesammelt und mit Rilfe eines Elevators selbsttatig 
zur nochmaligen Mahlung in den Trichter zUrUckgefuhrt werden. 

Fig. 109 stelIt eine Seifenpulvermuhle mit rotierender Schlagscheibe 
und automatischem Zufuhrungsapparat dar, die sich . vor aHem fur 
groBere Betriebe eignet und ebenso wie die beiden vorhergehend be
schriebenenApparate vOn der Firma Weber & Seelandergebautwird. 

Mit dieser Muhle ist man in der Lage, ein Seifenpulver in jedem ge
wunsch ten Feinheitsgrade in einem Gange herzustellen, da sich in 
ihrem Innern ein Siebring befindet, der in kurzester Zeit auswechselbar 
ist. Auch Bleichsoda oder getrocknete Seife konhen mit ihrer Hilfe 
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zu einem Pluver von unfiihlbarer Feinheit vermahlen werden. Die 

Miihle wird fiir jede gewiinschte Leistung gebaut, und zwar entweder 

mit Riemenantrieb oder mit einem Elektromotor direkt gekuppclt. 

Zwecks staubfreien Arbeitens kann sie auch mit zweckentsprechender 

Einrichtung versehen geliefert werden. 
Fig. llOveranschaulicht eine Seifenpulvermiihle verbunden mit 

einer ihrem Antrieb entsprechend auBerst leistungsfahigen Abfiill

maschine fiir Seifenpulver in Paketpackung und ist ein Modell der 
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Fig. 108. Seifenpulvermiihle=mit eingebautem Siebwerk. 

FiXma ..(\.ug. Krull. 1m wesentlichen bestehen solche Maschinen auS 
einem Einfalltrichter, der mit einem eisernen Riihrwerk versehen ist, 
das .entwedei' durch den Full des Arbeiters oder den mechanischen An-



Fig. 109. Seifenpulvermiihle mit rotierender Schlagscheibe und automatischem 
Zufiihrungsapparat. 

FIg'. 110. 'eifcnpulvermiihle verbuml !l mil 
einer Alifiillma chine fiir Kl'altbetr1t~b. 

30~ 
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trieb in Bewegung gesetzt wird, sowie dem eigentlichen Abfull-Schieber
kasten. Durch regelmitBiges, Offnen bzw. Schliel3en des Schiebers 
wird das fortlaufende Fullen und Entleeren des Kastens und somit 
auch das Fullen der Pulverpackun
gen mit stets annahernd gleichem 
Inhalte ermoglicht. 

Fig. HI zeigt eine Absackvor
richtung fur Seifenpulver, Bleich
soda und ahnliche Materialien, die 
sich in der Praxis sehr bewahrt 
hat und auf Wunsch auch mit auto
matischer Wage ausgestattet wer
den kann. 

Durch Fig. 112 wird die Anlage 
einer mittleren Seifenpulverfabrik 
ohIie Dampfbetrieb dargestellt, wie 
sie in dicser und ahnlicher Ausfiih
rung von <ler Firma J oh. Hauff, 
Berlin-Lichtenberg gebaut wird. 
Die Anordnung der einzelnen Kes
sel, Maschinen und automatischen 
Transportanlagen ist eine sehr 
gliickliche, so daB mitganzgeringen 
Arbeitskraften groBe Mengen Seif( n
odei' Waschpulver hergestellt und 
verpackt werden konnen. Der 
Kraftbedarf fiir diese Anlage be· 
tragt etwa 15 PS. 

Rechts auf der Abbildung be· 
findet sich der eingemauerte Siede· 
kessel, welcher direkte Feuerung 
hat, aber nattirlich ebensogut auch 
mit direkteroderindirekter Dampf
heizung versehen werden kann. In 
diesem wird der Grundseifen~eim 
fUr das Seifenpulver hergestellt, 
der dann in den nebenstehenden 
Mischkessel iibergeschopft wird. 
Dieser ist mit Ruhrwerk und Ent
leerungsklappe ausgestattet und 
kann evtl. auch doppelwandig, mit 
einem Kiihlmantel versehen, ge· 

Fig. 111. Ahsackvorrichtung fiir 
Seifenpulver. 

liefert werden. Man IaBt zweckmaBig die Soda und die iibrigen Zusatze 
aus dem oberen Stockwerke durch einen Trichter unter Riihren direkt 
in den Mischkessel zulaufen. .1st das Ganze geniigend gemischt und 
evtl. auch geniigend gekiihlt, so offuet man die Entleerungskhippe des 
Mischkessels, so daB die Schaufeln des Riihrwerkes in wenigen Minuten 
den Gesamtinhalt aus dem Mischkessel selbsttatig herausbefOrdern. 
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Die Seifenpulvermischung faUt auf den Boden und zwar gleich neben 
die Seifenpulvermiihle. Wenn die Masse geniigend trocken und er
kaltet ist, wird sie in die Miihle geschaufelt und in dieser in . einem 
Gange gemahlen. Von der Miihle aus faUt das Pulver direkt auf die 
Schaufeln des in der Mitte der Abbildung befindlichen Elevators, der 
dasselbe hochschafft und einer wagerechten Transpo~schnecke zubringt. 
Diese fiihrt das Pulver je nach Wunsch zu einer automatischen Seifen
abfiillmaschine oder aber in einen Trichter, der eine Vorrichtung zum 
AbfiiUen in Sacke besitzt. ' 

Die maschinellen Hilfsmittel zur Aufarbeitung der 
Unterlaugen und Glyzerinwasser. 

V~ele groBere Seifenfabriken und besonders solche, die auch Fett
spaliil¥lg besitzen, arbeiten ihre Unterlaugen und GlyzeriI\wii.sser selbst 
zu hlJondelsiiblichem Rohglyzerin auf. In Anbetracht derhohen Trans-

lfig. 113. Eindampfpfanne zur Glyzerinkonzentratipn. 

portkosten ist eine solche MaBnahme auch unbedingt empfehlenswert, 
zumal da der in vielen Fabriken verloren gehende Abdampf hier sehr 
wirkungsvoll ausgenutzt werden kann. Zum plindesten .wird daher 
in gr6Beren Betrieben die Unterlauge in offenen Eindampfpfannen 
konzentriert, wenn man es nicht vorzieht, dieselbe in Spezialvakuum
apparaten zu handelsiiblichem Unterlaugenrohglyzerin fertig ein
zudampfen. 

Fig. 113 stellt eine offene Eindampfpfanne zur Glyzerinkonzen
tration dar, deren GroBe der gewiinschten Leistung angepaBt wird. 
Sie besteht aus Schmiedeeisen, das gegebenenfalls verbleit ist, und ist 
mit Heizschlangen aus zweckentsprechendem Material ausgeriistet. 
Es muB jedoch hier darauf aufmerksam gemacht werden, daB in diesen 
offenen Pfannen Glyzerinwasser" nur bis zu einer bestimmten Konzen
tration eingedampft werden diirfen, bei deren Oberschreiten in der Regel 
sehr erhebliche Glyzerinverluste entstehen. 

Schrauth. Handbuoh der Seifenfabrikation. 5. AuO. 17 
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In Fig. 114 ist ein Vakuumapparat mit horizontalem Fliissigkeits
abscheider abgebildet, der zum Eindampfen der Seifenunterlaugen wie 
iiberhaupt aller Fliissigkeiten bestimmt ist, die bei wachsender Kon
zentration Kristalle ausscheiden. Am unteren Ende ist eine Nutsche 
angebracht, welche durch ein Absperrorgan mit dem Verdampfer in 
Verbindung steht, pnd gestattet, das wahrend des Eindampfens aus
geschiedene Salz ohne Unterbrechung des Betriebes zu entfernen und die 
Mutterlauge selbsttatig in den Apparat zuriickzuleiten. 

Fig. 114. Vakuumapparat zur Ron
ztontration von Unterlauge mit Salz

abscheidtor. 

Fig. 115. Vakuumapparat zur Kon
zentration von <:rJyzerinwasser. 

Fig. 115 zeigt einen Vakuumapparat, welcher speziell zum Ein
dampfen stark schaumender Glyzerinwasser geeignet ist. Derselbe 
wird als Ein- und Mehrk6rperapparat ausgefiihrt und direkt oder 
auch durch Maschinendampf beheizt. 

Der auBerst wirksame Fliissigkeitsabscheider ist vertikal auf dem 
Apparat angeordnet und steht zwecks Ausnutzung der in den abziehen
den Briiden enthaltenen Warmemenge mit einem Vorwarmer so in 
Verbindung, daB die zur Verdampfung kommende Fliissigkeit vorge
warmt und somit an Dampf und Kiihlwasser gespart wird. 
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Beide Apparate werden je nach ihrem Verwendungszweck und der 
verlangten Leistung entsprechend mit einer Rohrenheizkammer oder 
einem Heizschlangensystem aus Schmiedeeisen, GuBeisen, Kupfer oder 

anderem Material versehen.Die Luftverdunnung kann nach Wahl 
mittels nasser oder trockener Luftpumpe erfolgen. 

Eine komplette Vakuumverdampfanlage fur Glyzerinwasser gibt 
Fig. 116 wieder. 

17· 
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Das Glyzerinwasser wird aus dem unten in der Mitte stehenden 
Behalter je nach Bedarf in den Apparat eingesaugt und bis auf den 
gewiinschten Konzentrationsgrad eingedampft, welcher durch Probe
nahme und Spindelung, d. ·h. Feststellung des spezifischen Gewichtes, 
ernaittelt wird. 

Das fertige Rohglyzeriri wird in den unten rechts stehenden Be
halter abgelassen und von dort zwecks Klarung durch eine Filterpresse 
gedriickt. 

Fig. 117 a. Filterpresse, zurn Betriebe bereit gestellt. 

-' !Der Verdampfer, welcher auf einem Podest ruht, steht mit einem 
:blussigkeitsabscheider in Verbindung, der seinerseits wieder durch 
eine Rohrleitung mit einer StoBluftvakuumpumpe verbunden ist. 

Als Heizelement dient ein Schlangenrohrsystem, welches mit ge
spanntem Dampf oder Maschinenabdampf beheizt wird. Als Lieferanten 
fiir diese und ahnliche Apparate kommen die Firmen Feld & Vorstman 
in Bendorf a. Rhein, A. L. G. Dehne in Halle, Maschinenbau A. 
G. Golzern-Grimma in Grimma i. Sa. u. a. in Betracht. 

Die Fig. 117 a und b zeigen schlieBlich noch eine Filterpresse, wie 
sie sowobl fur die Klarung der Glyzerinwasser als auch des fertig ein
gedampften Robglyzerins verwendet werden. 
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Die Filterpresse, welche im Verhaltnis zur Filterflache einen nur ge
ringen Raum einnimmt, ist die einfachste, aber zugleich auch die voll
kommenste Einrichtung, um feste Substanzen aus Fliissigkeiten ab
zutrennen, sei es um letztere zu klaren oder erstere zu gewinnen. 

Die Zufiihrung der ungeklarten Suspension zur Filterpresse geschieht 
mittels Pumpe, Montejus oder auch durch natiirlichen Druck von hoch
gestellten Fliissigkeitsbehaltern aus. Aus den gefiillten Kammern dringt 

Fig. 117 b. Filterpresse in geoffnetem Zustandtl. 

alsdann nur die klare Fliissigkeit durch die Maschen des Filterstoffcs, 
der die Kammern selbst voneinander trennt und lauft in eine Rinne ab, 
wahrend die festen Substanzen zWischen den Tiichern in den Kammern 
selbst zuriickbleiben. 

Diese festen Stoffe werden alsdann in der Presse selbst ausgedampft 
oder mit reinem Wasser nachgewaschen, um die ihnen noch a.nhaltenden 
letzten Glyzerinreste zu gewinnen. 



Die spezielle Teehnologie der Seifen. 
Man unterscheidet nach dem vorstehenden harte oder Natron

seHen und weiche oder Kaliseifen. Erstere zerfallen in Ke..:n
seifen Halbkernseifen und Leimseifen. Die Kernseifen werden 
hergestellt, indem man entweder das fettsaure Alkali durch Aussalzen 
von dem iiberschiissigen Wasser und dem Glyzerin befreit, oder indem 
man die Seifen nicht vollstandig aussalzt, sondern nur so viel Salz zu
setzt bzw. Lauge im "OberschuB anwendet, daB sich in der Ruhe ein 
Leimniederschlag ausscheidet. Wie bereits ausgefiihrt, konnen die 
zuletzt genannten Kernseifen nur bei Mitanwendung von Kokosol, 
Palmkernol oder deren Fettsauren hergestellt werden und fiihren den 
Namen "Kernseifen auf Leimniederschlag", "abgesetzte Kernseifen" 
oder "geschliffene Kernseifen", wahrend die ersteren .als "Kernseifen 
auf Unterlange" bezeichnet werden. . 

Die Lei mseifen erhalt man durch einfaches Erstarren des Seifen
leims. Sie enthalten alles in den zur Verseifung gelangten Fetten -
vornehmlich Palmkern- und Kokosol - vorhanden gewesene Glyzerin, 
haben einen ziemlich hohen Wassergehalt und sind entweder glatt oder 
haben geringe Kern- und FluBbildung. Letztere laBt man haufig zwecks 
Herstellung marmorierter Seifen durch einen Zusatz farbender Sub
stanzen - Frankfurter Schwarz, Ultramarin, englisch Rot, Bolus -
starker hervortreten. 

Die Halbkernseifen oder Eschwegerseifen werden ebenfalls 
nur unter Mitverwendung von Kokosol, Palmkernol oder deren Fett
sauren angefertigt; sie zeigen etwas Kern- und FluBbildung, die man 
ebenfalls bisweilen durch Zugeben farbender Substanzen starker her
vortreten laBt. Das Sieden dieser Halbkernseifen wird auf zwei ver
schiedenen Wegen ausgefiihrt, einem direkten und einem indirekten. 
Bei dem ersten Verfahren werden Kokosol oder Palmkernol mit an
deren Fetten - Talg, gebleichtem Palmol, Knochenfett nsw. -- ge
meinschaftlich versotten; bei dem zweiten wird aus einem oder mehreren 
der letztgenannten Fette eine Kernseife hergestellt und diese dann 
einer aus Kokosol oder Palmkernol gesottenen Leimseife zugegeben. 
Kommen Fettsauren zur Verwendung, so kann die Seife auch mittels 
Karbonatverseifung hergestellt werden, ein Verfahren, das spater noch 
genauer beschrieben werden soIl. 

Von Kali-oder 'Schmierseifen hatTman im wesentlichen drei 
Arten zu unterscheiden: 1. eine glatt-transparente. die ip. ver
schiedenen Farbungen und . unter verschiedenen Bezeichnungen, wie 
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{} IseHe, griine Seife, schwarze Seife. G lyzerinschmierseife 
usw. im Handel vorkommt, 2. eine Seife, die im transparenten Grunda 
kornige Ausscheidungen zeigt, sogenannte Naturkornseife oder gekornte 
Schmierseife, und 3. eine undurchsichtige Seife von weiBer oder gelblich
weiBer Farbe, die als glatte Elainseife, Silberseife, Schalseife usw. be
zeichnet wird. 

Das Sieden der Seifen. 
Die Verseifung der Fette wird in den meisten Fallen durch Kochen 

bewirkt, doch konnen Neutralfette, namentlich Palmkernol und Kokosol, 
sowie Leinol, Bohnenol und andere mit Atzlauge auch unterhalb der 
Sicdetemperatur verseift werden, ein Verfahren, das man als "Ver
seifung auf halbwarmem Wege" bezeichnet. Die Verseifung der J!'ett
sauren mit kohlensauren Alkalien aber kann in der Praxis, wo es sich 
doch immer um groBere Mengen handelt, nur durch Kochen bewirkt 
werden, da nur so die freiwerdende Kohlensaure ausgetrieben werden 
kann. 

Der Anfanger verwechselt oft die zunachst in den alkalischen Losung
gen eintretende Emulgierung der Fette mit der wirklichen Verseifung, 
doch lehrt die Erfahrung sehr bald richtig zu beurteilen, ob die wirk
liche Verbindung zwischen Fett und Alkali erfolgt ist, oder ob nur 
eine Emulsion, d. h. eine einfache Mischung vorliegt, welche sich bei 
langerer Ruhe wieder trennt. 

1m allgemeinen wird der VerseifungsprozeB, der El'wartung ent
gegen, durch Kochen nicht beschleunigt. Das Fett bindet zwar sehr 
bald einen Teil des Alkalis, bildet aber eine vollstandige Seife erst durch 
allmahliche Aufnahme auf dem Wege einer fortgesetzten Sattigung. 
Wenn es sich um die Verseifung von Neutralfetten handelt, so ist auch 
die Starke der angewandten Lauge von groBter Bedeutung fUr das 
Gelingen, da sich die meisten Fette nur dann durch Kochen leicht ver
seifen lassen, wenn man mit schwachen Laugen beginnt und allmahlich 
zu starkeren iibcrgeht. 

Das Sieden mit Dampf. In den meisten Seifenfabriken, nament
lich in allen groBeren Betrieben, wird heute mit Dampf gearbeitet. 
Einige haben zwar neben der Dampfeinrichtung auch Kessel mit direkter 
Feuerung vorgesehen, je mehr aber die Verarbeitung von Fettsauren 
an Stelle von Neutralfetten in Aufnahme kommt, um so mehr wird 
auch das Arbeiten mit Dampf zur Notwendigkeit. 

Man benutzt den Dampf zum Sieden der Seifen teils direkt, teils 
indirekt. Siedetman mit direktem Dampf, so muB mit starkeren Laugen 
gearbeitet werden, weil durch die Kondensation des Dampfes der Wasser
gehalt oer Seife zunimmt. Je nachdem man mit hoch oder niedrig ge
spanntemDampf, mit Sattdampf oder HeiBdampf arbeitet, wird mehr 
oder weniger Wasser in die Seife kommen, so daB die Laugen den Dampf
verhaltnissen entsprechend eingestellt werden mussen. Indirekter 
Dampf findet nur in kleineren Kesseln Verwendung, weil in groBen 
Kesscln auf diese Weise ein richtiges Sieden nicht zustande kommt. 
In gro13en Doppelkesseln siedet namlich die Seife nul' in del' Nahe der 
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Kesselwande und bei Beheizung mit Dampfschlangen nurin der Nahe 
der Dampfrohre. Zur Erzeugung von Feinseifen, Seifen auf halbwarmem 
Wege und Leimseifen in kleineren Doppelkesseln bewahrt sich a ber der 
indirekte Dampf sehr gut. 

In neuerer Zeit geht man auch vielfach dazu iiber, den Dampf 
durch "Oberhitzer, die in die Feuerungsziige des Dampfkessels einge
baut sind, auf eine llohere Temperatur zu bringen. Diese MaBnahme 
bewahrt sich besonders dann, wenn der Dampf lange Rohrleitungen zu 
passieren hat, ehe er zur Verwendungsstelle kommt, oder wenn es schwer 
wird, mit dem vorhandenen Dampfkessel die fiir den Betrieb not
wendige Menge Dampf zu erzeugen. Solcher HeiBdampf kondensiert 
naturgemaB weniger stark und bringt durch seine hohere Temperatur 
die Masse schneller zum Sieden. Auf diese Weise wird auch eine er
hebliche Menge Dampf und damit wieder Feuerungsmaterial gespart, 
da das "Oberhitzen nur durch die sonst unausgeniitzt durch den Schorn
stein gehenden Feuerungsgase bewirkt wird. 

SolI direkter Dampf verwendet werden, so laBt man diesen durch 
eine offene Rohrleitung in den Kessel eintreten. Es gehort Erfahrung 
dazu, eine solche Dampfrohrleitung richtig montieren zu lassen. Fiir. 
kleinere Siedekessel, in denen etwa 5000 kg Seife hergestellt werden 
konnen, geniigt es, wenn die Rohrleitung in einen mit spiralformig 
angeordneten Lochern versehenen Kranz am Kesselboden ausmiindet, 
so daB der Dampf nach allen Seiten .ausstromen kann. Die Gesamt
flache dieser AusstromlOcher darf jedoch nicht groBer sein als die Flache 
des inneren Querschnittes des Dampfzuleitungsrohres. In groBeren 
Siedekesseln bringt man vorteilhafterweise mehrere Dampfleitungen 
an, deren Ausmiindungen in groBeren Abstanden iibereinander mon
tiert sind. Sehr gut bewahrt hat sich auBerdem auch das Anbringen 
eines einfachen, unten ganz offenen Rohres, welches bis auf den Kessel
boden fiihrt und mit dessen Hilfe es dem Sieder jederzeit moglich ist, 
den ganzen Kesselinhalt ordentlich aufwallen zu lassen, ohne daB die 
Seife dabei ins Steigen kommt. . Auch beim Schleifenoder Aussalzen 
p.er Kernseifen ist eine solche direkte Rohrleitung besonders empfehlens
wert. 

Fiir groBere Betriebe bietet das Arbeiten mit Dampf ganz wesent
liche V orteile. Alkali und Fette gehen leichter und schneller in Verband 
Die Masse kommt sehr bald zum Sieden, so daB viel groBere Mengen 
in verhaltnismaBig kurzer Zeit verseift werden konnen, als ohne Dampf
beheizung. AuBerdem wird der Dampf noch zu vielen anderen Zwecken 
benutzt, zum Betrieb der Kraft- und Lichtanlage, der Transmissionen, 
Pumpen, Aufziige, Autopressen, Seifenpulvermiihlen usw., zum Aus
blasen der Olfasser, zum Transport der Laugen und Fette mittels Ele-
vatoren oder Montejus u. dgl. . 

Eine groBere Seifenfabrik mit Fettspaltungsanlage, in welcher dann 
naturgemaB die Fettsauren mit kohlensauren Alkalien verseift werden, 
ist ohne Dampf iiberhaupt nicht in der Lage, gewinnbringend ~ arbeiten. 
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Die Herstellnng der harten oder Natronseifen. 

Kernseifen auf Unterlauge .. 

Kernseifen auf Unterlauge werden heute nur noch wenig hergestellt. 
Sie sind verdrangt worden durch die Kernseifen auf Leimniederschlag, 
welche ein besseres Losungsvermogen haben, schneller schaumen und 
dadurch rasch beliebt wurden. Den Seifensiedern steht auch heute 
kaum noch das Rohmaterial zur Verfiigung, das zur Erzeugung einer 
guten Kernseife auf Unterlauge notwendig ist. Wenn trotzdem die 
Herstellungsweise einer solchen Seife nach altem Verfahren kurz be
sprochen wird, so geschieht dies, weil das Sieden dieser Seifen von 
groBem theoretischen Interesse ist. 

Altdeutsche Kernseife. In den Siedekessel wird der Talg gebracht, 
dazu einige Topfe 8gradiger Kalilaugegegeben und dann Feuer ge
macht. Sobald der Talg geschmolzen und die La.uge erwarmt ist, 
bildet sich beim Kriicken eine milchahnliche Fliissigkeit (Emulsion); 
nach weiterem Feuern zeigt sich eine klare, mit Fettpiinktchen ge
mischte Seifenlosung und bald der eingetretene Verband zwischen 
Fett und Alkali. 

DaB die Verbindung eingetreten ist, erkennt man daran, daB die 
gelbbraune Masse unter allmahlichem Hohersteigen ruhig siedet. Was 
am eingetauchten und wieder herausgezogenen Spatel hangen bleibt, 
hat ein gallertartiges, grauweiBes Aussehen und sondert keine Lauge 
abo Die Masse im Kessel ist jedoch noch keine Seife, sie enthalt noch 
zuviel unverseiftes Fett. Wiirde man sie in diesem Zustande ein
dampfen, so wiirde sie zu einer grauen, dicken Schmiere werden, die 
nur durch Zusatz von Lauge wieder aufgelost werden konnte. Es 
erfolgt deshalb jetzt weiterer Zusatz von Lauge, wahrend die Masse 
ruhig weiter kocht, und zwar kommen ungefahr 2/ a 8gradige und 
Va 20gradige Lauge zur Verwendung. Mit dem Zugeben wird fort
gefahren, bis sich eine dickfliissige, gleichartige, helle Masse im Ke.ssel 
zeigt, die vom Spatel in zusammenhangenden, langen,durchsichtigen 
Strahnen ablauft, bis die Seife also, wie der technische Ausdruck lautet, 
im Leim siedet. 

Am Aussehen des Leims erkennt man, ob eine vollstandige Ver
seifung stattgefunden hat und ob das Verhaltnis des Alkalis zu den 
Fettsauren richtig eingehalten ist.Wird etwas Seife auf ein Glas ge
tropfelt, so bleibt die Probe einige Zeit klar und triibt sich erst beim 
Erkalten, wenn der Seifenleim die richtige Beschaffenheit besitzt; 
triibt sich die Probe dagegen schnell, so ist entweder noch unverseiftes 
Fett vorhanden und kleine Teilchen desselben in dem Leim verteilt, 
oder es ist zuviel Lauge verwandt worden und dadurch eine Ausschei
dung von fester Seife bewirkt. Zeigt die Probe sogleich einen grauen 
Rand, so ist unverseiftes Fett vorhanden; beim "OberschuB von Alkali 
iiberzieht sich die Glasprobe schnell mit einer weiBlichen Haut. Durch 
Zusatz von Lauge oder Talg werden solche Fehler leicht beseitigt. Hat 
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der Leim jedoch die erforderlicheKlarheit und verursacht eine Probe, an 
die Zunge gehalten, auch nur ein schwaches Brennen, "Stich", so wird 
der Leim noch so lange lebhaft gesotten, bis er infolge Abgabe seines 
iiberschiissigen Wassergehaltes beim Herausnehmen yom Spatel in 
Faden ablauft, eine Erscheinung, die man das "Spinnen der Seife" 
nennt. Nach dem Eintritt des "Spinnens" wird alsdann die Seife aus 
ihrer wasserigen Lasung mittels Kochsalz ausgesalzen, wobei gleichzeitig 
eine Umwandlung der Kaliseife in Natronseife stattfindet, wenn, wie 
oben erwahnt, Kalilauge bei der Verseifung zur Mitverwendung kam. 

Das Salz setzt man dem Leim nach und nach in kleinen Portionen 
zu und laBt dabei leicht durchsieden. Schon der erste Zusatz bewirkt 
ein Fliissigwerden des Leims; nach weiteren Zusatzen tritt ein Gerinnen 
der Seife ein, die schlieBlich als dicke Masse an die Oberflache kommt. 
In der von der Seife getrennten Fliissigkeit, der sogenannten "Unter
lauge", sind auBer dem zugesetzten Kochsalz noch das bei der Urn
setzung der Kaliseife gebildete Chlorkalium, sowie das bei der Ver
seifung frei gewordene Glyzerin enthalten. 

Dem Aussalzen der Seife wird mit Recht die graBte Aufmerksam
keit geschenkt, da bei ungeniigendem Salzzusatz ein Teil der Seife in 
der Unterlauge ge16st bleibt, bei zu hohem Zusatz aber eine zu schnelle 
Abscheidung der Seife erfolgt. Infolgedessen bilden sich leicht kleine 
Klumpen, die sich schwer miteinander vereinigen und daher Unter
lauge aufnehmen. Eine richtig ausgesalzene Seife muB in Platten sieden 
und, heiB auf den Spatel genommen, in weichen Flocken hangen bleiben. 
Mit dem Daumen im Handteller zerdriickt, darf sie nicht schmieren, 
sondern muB sich als fester, trockener Span ablasen, d. h. sie muB 
"Druck haben". Die Unterlauge solI keinen stechenden, sondern ledig
lich einen salzig-siiBlichen Geschmack zeigen. 

1st das Aussalzen beendet, so wird entweder nach dem Heraus
ziehen des Feuers die gut abgesetzte Unterlauge mittels eines am Kessel 
befindlichen AblaBhahns entfernt oder der ganze Inhalt des Kessels 
in einen Kiihlbehalter geschOpft und dort der Ruhe iiberlassen, damit 
sich die Unterlauge gut absetzen kann. In den leeren Kessel kommen 
einige Tapfe ganz schwacher Lauge und auBerdem die vorsichtig von 
der Unterlauge abgeschOpfte Seife zuriick, die sich nunmehr bei wenig 
Feuer in der schwachen Lauge zu einem klaren Leim auflast. Der so 
erhaltene Seifenleim wird alsdann nochmals mit wenig Salz vorsichtig 
ausgesalzen. 

Hierauf schreitet man zur nachsten Operation, dem "Klarsieden", 
das bezewckt, der Seife das iiberschiissige Wasses zu entziehen, die 
letzten Fettanteile zu verseifen und die Seife selbst zu einer festen, 
schaumfreien Masse zu gestalten. Man laBt daher die Masse erst bei 
offenem, dann bei halbgedecktem Kessel hochsieden, bis sie nicht mehr 
steigen will und sich nur noch ein groBblasiger Schaum bildet, der 
immer schnell wieder in sich zusammensinkt. Die Seife bildet nun 
eine gleichmaBige, kompakte Masse; das Klarsieden ist damit beendet. 
Nachdem das Feuer entfernt ist, wird die Seife nunmehr zwecks guten 
Absetzens der Unterlauge einige Stunden der Ruhe iiberlassen und 
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dann in die Form geschopft. Urn die hier unter Umstanden entstehende 
Marmorblldung scharfer hervortreten zu lassen, kann man noch etwas 
abgeschlammten Bolus, Braunstein usw. beimischen. Wiinscht man 
dagegen eine glatte Seife, so verschleift man den strotzigen Kern mit 
heiBem Wasser, wodurch die Seife fliissiger wird und die ihr anhaften
den Unreinigkeiten in die Unterlauge gehen. Durch das Schleifen wird 
die Ausbeute etwas erhOht. Aus 100 kg Talg erhalt man 150 kg un
geschliffene Kernseife, wahrend sich durch nachtragliches Schleifen 
eine Ausbeute bis etwa 160 kg erzielen laBt. Die mit Kalilauge her
gestellten Kernseifen zeigen sich beim Gebrauch zwar zarter und ge
schmeidiger als die reinen Natronseifen, da sich die Kaliseife teilweise 
der Zersetzung durch das Kochsalz entzieht und in die Kernseife iiber
geht, stellen sich aber auch wesentlich hoher im Preise, well die Kali
lauge nicht nur erheblich teurer ist als gleichprozentige Natronlauge, 
sondern auch von letzterer zur Verseifung eines gleich groBen Fett
ansatzes eine geringere Menge erforderlich ist als von der ersteren. 

Angenommen man hat beide Stoffe in chemisch reinem Zustande 
zur Verfiigung, so sind zur Verseifung von 100 kg Talg etwa 19,5 kg 
Kaliumhydrat (Atzkali) oder etwa 14 kg Natronhydrat (Atznatron) 
erforderlich. Es erklart sich aus dem Gesagten, daB die Verwendung 
von Kalilauge in der Hartseifenfabrikation heute auf ein Minimum be
schrankt ist und fast nur noch bei der Herstellung von Rasierseifen in 
Anwendung kommt. 

Talgkernseife. Unter diesem Namen findet man noch ab und zu 
eine auf Unterlauge klargesottene Seife, die sich von der vorerwahnten 
alten deutschen Kernseife lediglich dadurch unterscheidet, daB sie mit 
Atznatronlauge hergestellt wird. Die Arbeitsweise ist sonst dieselbe, 
nur wird die Seife meist allein auf einem Wasser gesotten, da mit der 
heutigen Atzlauge eine vollkommene Verseifung leicht zu erzielen ist. 
Wenn jedoch geringer, stark riechender Talg verarbeitet wird, emp
fiehlt es sich trotzdem auf mehreren Wassern zu sieden, urn ein reines, 
moglichst geruchfreies Produkt zu erhalten. 

Das Siedeverfahren ist das folgende: Der Talgansatz wird in den 
Kessel gebracht und dazu ungefahr der fiinfte Teil der etwa 12° Be 
starken Lauge gegeben, die zur Verseifung des ganzen Ansatzes er
forderlich ist. Sobald Verband eingetreten ist, gibt man die weitere 
Lauge portionsweise hinzu, und zwar kann dieselbe jetzt etwas starker 
genommen werden, jedoch nicht iibes 20° Be. Sollte der Fall vorkom
men, daB man zu rasch vorgegangen ist oder zu starke Lauge ange
wendet hat, so muB man unter schwachem Sieden etwas Wasser zu
setzen oder die Seife einige Zeit der Ruhe iiberlassen, bis der Verband 
wieder eintritt. Wird der Seifenleim zu dick und zahe, so setzt man 
vorsichtig etwas 20gradiges Salzwasser hinzu. Besonders gern und 
schnell tritt dieses Dickwerden der Seife ein, wenn der Talg nicht frisch 
war, also viel freie Fettsauren enthielt. 

Wenn die zur Verseifung erforderliche Lauge im Kessel ist, wird 
noch eine Zeitlang durchgesotten und dann die Abrichttmg gepriift. 
Die Verseifung ist als vollendet anzusehen, sobald eine auf Glasplatte 
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gesetzte Probe des erhaltenen Senenleims sogleich einen kleinen, weiBen 
Rand, "Laugenring", zeigt, sich einige Zeit Jdar halt, erst beim Er
starren triibe wird und, an die Zunge gehalten, Stich besitzt. 

Das nun folgende Aussalzen geschieht am besten unter schwachem 
Sieden der Seife. Richtig ausgesalzen, muB dieselbe in Platten sieden, 
sich, auf den Spatel genommen, in weichen Flocken zeigen und' Druck 
haben; die Unterlauge muB an dem Spatel klar ablaufen und dad keinen 
stechenden, sondern muB einen salzig-siiBlichen Geschmack besitzen. 
Es sei hier gleichzeitig noch erwahnt, daB zum Aussalzen eines unter 
Anwendung von Natronlauge hergestellten Seifenleims weniger Salz 
notig ist, als wenn nur Kalilauge verwandt wird, da das zur Umsetzung 
der Kalisene mehr edorderliche Salz hier wegfallt. 

Wenn die Sene ausgesalzen ist und sich nach einstweiligem Ent
fernen des Feuers etwas beruhigt hat, pumpt man einen Teil der Unter
lauge aus und beginnt mit dem Kern- oder Klarsieden. Letzteres 
wird noch vielfach in der Weise ausgefiihrt, daB man den Kessel mit 
Brettern bedeckt und die Sene bei zuerst schwachem Feuer hochsieden 
laBt, wie es schon vorher bei der altdeutschen Kernsene beschrieben 
wurde. Auch hier ist das Klarsieden beendet, wenn der Schaum groB
blasig wird und die Sene dann als ein schoner, geschlossener Kern im 
Kessel liegt. 

Manche Seifensieder steHen ihre Kernseife auch her, ohne sie auf 
Unterlauge "klar" zu sieden. Es wird dann nur der Seifenleim Jdar 
und schaumfrei gesotten und dann vorsichtig, ohne daB Schaum ent
steht, mit Salz oder starkem Salzwasser getrennt. So hergestellte 
Kernseifen geben in der Regel eine hohere Ausbeute, bleiben aber stets 
l~icht lOslich und trocknen, in Riegel geschnitten, oft krumm. 

Das Marmorieren der Talgkernseife. Wenn das Klarsieden der 
Seife beendet ist, entfernt man das Feuer und laBt die Unterlauge gut 
absetzen. Wiinscht man die Seife marmoriert, so schopft man den 
strotzigen Kern als solchen in die Form oder verfliissigt ihn auch vor
her noch durch Zukriicken von etwas heiBem Wasser oder schwacher 
Lauge, wobei man aber beachten muB, daB keine Unterlauge mit in 
die Seifenmasse gelangt. Alsdann kriickt man die Seife kurz mit dem 
Riihrscheid durch, bedeckt die gefiillte Form mit Brettern und laBt 
sie dann ruhig stehen. Wahrend des Erkaltens tritt nun eine Kristalli
sation ein, indem sich "Kern und FluB" bilden. Der Kern ist der kri
stallinische Teil der Seife, der den nichtkristallinischen, den FluB, ein· 
schlieBt; in den "FluB" gehen aHe in der Seife befindlichen, yom Talg, 
der Lauge usw. herriihrenden Unreinigkeiten und Farbstoffe. Solche 
Seife zeigt dann beim Schneiden ein mehr oder weniger bemerkbares, 
marmorahnliches Aussehen, weshalb man sie auch marmorierte Kern
seife nennt. Um den in der Seife spontan gebildeten Marmor noch 
etwas schader hervortreten zu lassen, farbt man vielfach die noch fliis
sige Senenmasse mit in schwacher Lauge abgeschlammtem Bolus, 
Braunstein, Frankfurter Schwarz, Ultramarin usw., Farbstoffe, die 
sich dann ebenfalls in dem Flua ablagern. 
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Friiher war es allgemein Gebrauch, dem Marmor durch kunstliches 
Bearbeiten mit einem Eisenstab eine bestimmte Zeichnung zu geben, 
die Seife wurde, nach damaliger Ausdrucksweise, auf Mandeln oder 
Blumen geriihrt, eine MaBnahme, die heute wohl nirgends mehr ub
lich ist. 

NaturgemaB kann man den Marmor in der Kernseife nur erzielen, 
wenn sie genugend heiB ist; in einer zu kalt ausgeschopften Seife kann 
sich keine Kristallisation mehr vollziehen, da der ErstarrungsprozeB 
zu schnell eintritt. Zur Herstellung schon marmorierter Seife ist ein 
gemischter Fettansatz am vorteilhaftesten. Es werden deshalb auch 
auBer Talg zu einermarmorierten Kernseife meistens noch Talgfett, 
Knochenfett, gebleichtes Palmol und etwas Palmkernol verarbeitet. 

Wunscht man keine marmorierte, sondern eine glatte, weiBe Kern
seife, so erreicht man dies dadurch, daB man die flussige Seifenmasse 
ohne jeglichen Farbzusatz in der Form so lange kriickt, bis sich ein 
baldiges Er.starren erkennen laBt. Hierdurch wird die Kristallisation 
der Seife verhindert, und die geringen, in ihr befindlichen Unreinig
keiten bleiben unbemerkbar in der ganzen Masse verteilt. Anderer
seits laBt sich dasselbe Ergebnis erzielen, wenn man den im Kessel be
findlichen strotzigen Kern genugend verschleift. 

Das Schleifen der Seife bezweckt also erstens das Verhindern jeder 
Marmorbildung, zweitens die etwa notig erscheinende Reinigung des 
Seifenkorpers und drittens die ErhOhung der Ausbeute durch Aufnahme 
von Wasser. 

Gewohnlich wird das Schleifen so vorgenommen, daB man nach 
Entfernung der Unterlauge dem strotzigen, leicht siedenden Seifenkern 
im Kessel so viel heiBes Wasser oder schwache Lauge zukriickt, bis er 
genugend gelOst und flussig geworden ist~ 

Die Unterlauge. Die Unterlauge der Kernseifen enthalt Kochsa.lz, 
die im VberschuB angewandten Alkalien, das in den Fetten gebunden 
.gewesene Glyzerin-, haufig auch mehr oder weniger Seife und die Un
reinigkeiten aus den Fetten und Laugen. Es tragt wesentlich zur Ren
tabilitat der Seifenfabrikation bei, wenn streng darauf geachtet wird, 
daB mit der Unterlauge keine wertvollen Stoffe verloren gehen. Wenn 
Neutralfette versotten werden, so ist es selbstverstandlich, daB die 
Unterlauge aufgefangen und zur Gewinnung des darin enthaltenen 
Glyzerins weiterverarbeitet oder an Glyzerinfabriken abgegeben wird. 
Das Glyzerin ist heute ein so wertvolles Produkt, daB es sich sogar noch 
verlohnt, Unterlaugen mit nur 3 % Glyzerin auf dieses zu verarbeiten. 
FUr Seifenfabriken, welche noch keine Fettspaltung eingerichtet haben 
und uberwiegend Neutralfette versieden, ist daher der Gewinn, der 
sich durch den Verkauf dieser Unterlaugen erzielen laBt, ein fur die 
Rentabilitat des Betriebes sehr ins Gewicht fallender Faktor. 

Die Unterlaugen sind aber um so wertvoller, je weniger freies Alkali 
und Seife sie enthalten. Der Seifensieder hat demnach ein doppeltes 
Interesse daran, seine Unterlaugen von diesen Stoffen freizuhalten, 
einerseits um sich vor dem direkten Verlust zu schutzen, und anderer
seits um einen besseren Preis fur seine Lauge zu erzielen. Die Glyzerin-
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fabriken miissen namlich, ehe sie das Glyzerin aus den Unterlaugen 
gewinnen konnen, das darin enthaltene Alkali mit Saure neutralisieren 
und die Seife ausscheiden, was natiirlich die Unkosten bei der Glyzerin
gewinnung bedeutend erhOht. Reagiert daher eine Unterlauge noch 
kraftig auf Lackmus oder Phenolphtaleinlosung, so muB sie mit Fett
saure oder Harz "ausgestochen", d. h. neutralisiert werden, bis die 
Reaktion nur noch schwach hervortritt. In der Regel sollen die Unter
laugen nicht mehr als 0,2 % freies Alkali enthalten; eine vollige Neu
tralisation ist jedoch nicht zu empfehlen und auch nicht gut angangig, 
da man alsdann Fettsaure oder Harz im tJberschuB anwenden miiBte. 
Handelt es sich um Unterlaugen von geschliffenen oder auf Leimnieder
schlag gesottenen Seifen, so wird man die zum Ausstechen notige Fett
saure oder das Harz schon vor dem Aussalzen in den Leim geben. In
folge der gleichzeitig bewirkten Konzentration der Unterlauge ist als
dann fiir das Aussalzen des so erhaltenen, neutralen Seifenleims eine 
wesentlich geringere Kochsalzmenge als zuvor erforderlich. 

Das Eindampfen der Unterlaugen bis zu einer gewissen Konzen
tration, gewohnlich bis 30° Be, ist in manchen Fabriken eingefiihrt, 
um einen hoheren Preis fiir die Laugen zu bekommen. Liegt eine 
Seifenfabrik weit von der Glyzerinfabrik entfernt, so fallt ja schon die 
ersparte Fracht fiir das durch das Eindampfen ausgeschiedene Wasser 
und Salz ins Gewicht. Da die Glyzerinfabriken auBerdem aber ent
sprechend weniger Wasser zu verdampfen haben, konnen sie fiir solche 
konzentrierten Laugen auch einen besseren Preis bewilligen. 

Die Fabriken, welche ihre Unterlaugen eindampfen, sind gewobn
lich besonders darauf eingerichtet. Wenn der Abdampf der Maschine 
oder die abziehenden Feuerungsgase der Kessel dazu benutzt werden 
konnen, so entstehen durch das Eindampfen auch keine besonderen 
Unkosten, ganz abgesehen davon, daB das gleiehzeitig wiedergewonnene 
Salz zum Aussalzen anderer Seifen verwendet werden kann. Um einen 
groBeren Glyzeringehalt der Unterlaugen zu erzielen, werden diese viel
fach auch selbst zum wiederholten Aussalzen frischer Seifen verwendet, 
wodurch gleichzeitig auch an Salz gespart wird. Ein solches Vorgehen 
ist aber nur ratsam, wenn diese Unterlaugen wenig Schmutz-, Leim
und EiweiBstoffe enthalten. 

Unterlaugen, die viel freies Alkali aufweisen, werden nach dem 
Erkalten dick und gailertartig, da sie alsdann auch noch erhebliche 
Mengen an Seife enthalten. Diese Tatflache hat fruher dazu gefiihrt, 
die Unterlaugen zu Walkextrakten einzudampfen, eine Verwertungs
moglichkeit, von der man heute jedoch ganz absieht, da die Glyzerin
fabriken fUr die Laugen auskommliche Preise bewilligen. tJbrigens 
enthalt nicht jede dicke, gallertartige Unterlauge groBere Mengen Seife, 
da z. B. bei der Verarbeitung von Knochenfett u. dgl Leimsubstanzen 
und EiweiBstoffe mit in dieUnterlauge gehen und eine Gelatinierung 
veranlassen konnen. 

Marseillerseife. Mit dem Namen Marseillerseife bezeichnet man eine 
aus minderwertigen, nicht mehr genuBfahigen Baumolen, insonderheit 
Olivenolen, hergestellte verschliffene Kernseife. Der Konsistenz und 
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Farhe dieser 6le entsprechend fallen auch die daraus gefertigten Seifen 
aus. So gibt es z. B. schneeweif3e, gelbe, griinlichweif3e bis ziemlich, 
griine Marseillerseifen, wobei die eine Gattung fiir sich bildenden 
grasgriinen Sulfurolseifen ganz unberiicksichtigt bleiben.· Am meisten 
geschatzt und am besten bezahlt werden auch hier die am wenigsten 
gefarbten Seifen. 

Die aus den fliissigeren Olen hergestellten Seifen dieser Gattung 
zeigen die Eigenschaft groBer Diinnflussigkeit und tagelangen Warm
bleibens, selbst wenn sie vorher lange im Kern eingesotten waren. 
Man kann sie durch starkes Ausschleifen beinahe wasserfliissig machen 
und bis zu acht Tagen rind langer in diesem Zustande in der Form 
erhalten. Es liegt d~halb wohl in der Natur der Sache, daf3 solche 
Seifen sehr rein .und neutral werden, weil sie lange Zeit haben, aIle 
Unreinigkeiten und den groBten Teil der iiberschiissigen Alkalien aus
zuscheiden, wahrend im Gegensatz hierzu die aus harten Fetten her
gestellten Kernseifen schon am zweiten Tage anfangen, an den Randem 
der Formen zu erstarren. 

Ziemlich sicherem Vermuten nach sind die Marseillerseifen wohl 
diejenigen, die zuerst fabrikmaBig in groBeren Mengen hergestellt und 
von Marseille, ihrem Hauptproduktionsorte, aua in aIle Weltgegenden 
versandt wurden. Daher riihrt wohl auch der allgemein verbreitete 
Name als Bezeichnung fur diese Seifensorte, derspater jedem Produkte 
beigelegt wurde, das aus gleichen Materialien und auf gleiche Weise 
hergestellt wurde. 

Da sich die Marseiller Seifen im Laufe der Zeit einen wohlverdienten 
Ruf erworben haben, hat man sich bemuht, nicht allein die Zusammen
setzung des Ansatzes, sondem auch die Siedeweise der alten Marseiller 
Seifenfabriken, insonderheit das haufige Klarsieden und nachfolgende 
Ausschleifen . der Seife nachzuahmen. Wie weiter unten dargelegt 
werden solI, ermoglicht es jedoch die Qualitat der heutigen Alkalien, 
auf weniger umstandliche und zeitraubende Art Marseiller Seifen gleicher 
Giite anzufertigen. 

Was die Ole betrifft, die zur Verseifung gelangen, so sind sie durch 
altes Herkommen derart fest bestimmt, daB es wohl niemandem ein
fallen wird, Marseiller Seifen ohne Verwendung von Baumolen her
zustellen. Gute (Ausbeuten und in den meisten Fallen auch ziemlich 
weiBe Seifen geben insonderheit die sogenannten Satzole, die sich, meist 
stearin- und palmitinhaltig, bei langerem Lagem an den BOden der 
Ollagerbassins absetzen und in der Seifenfabrikation Verwendung finden, 
wahrend das obenaufstehende, klare 01 vomehmlich Nahrungszwecken 
dient. Es ist jedoch ganz ohne Nachteil, wenn man den Baumolansatz 
der Marseiller Seifen teilweise durch andere Ole und Fette zu ersetzen 
sucht. Ganz besonders gut eignet sich hier in erster Linie helles Olein, 
weil erwiesenermaBen die aus diesem hergestellten Seifen den aus 
Baumol gesottenen durchaus gleich und ebenbiirtig sind. Auch Erd
nuBollaBt sich sehr gut bis zur Halfte des Ansatzes als Ersatz fiir das 
Baumol verwenden. Weniger gut, aber bis zu einem Viertel des An
satzes noch verwendbar, zeigt sich Rinder- oder Hammeltalg, wahrend 
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die Mitverwendung von Baumwollsaatol seiner trocknenden Eigen
schaften wegen nicht empfehlenswert ist. Die damit hergestellten 
Seifen sind zwar vom Schnitt weg schon und tadellos; aber bei langerem 
Lagern laBt sich die Eigenschaft dieses Oles, in der Seife· stark nach
zufarben, trotz sorgfaltiger Bleichung und regelrechter Verseifung nicht 
unterdriicken. 

Das Sieden der Seife selbst ist ziemlich einfach, wenn man mit .Atz
natron arbeitet, ganz gleich, ob man nur Baumol oder andere Ole UIid 
Fette mitverwendet. Die Starke der notwendigen Laugen richtet sich 
nach der Zusammenstellung des Ansatzes, ihre Menge wird durch Be
rechnung ermittelt. 

100 kg 126-128 %iges .Atznatron ergeben bekanntlich 300 kg Lauge 
von 38° Be, die ihrerseits zur Verseifung von 600 kg 01 oder Fett ge
niigen. 1 kg Fett gebraucht demnach zur Verseifung Y6 kg .Atznatron, 
100 kg Fett 100/6 = 16 2/ 3 kg .Atznatron. Kleine Unterschiede ergehen 
sich allerdings fiir diese Berechnung insofern, als der Verseifungswert 
der verschiedenen Fette nicht gleich ist; ~s geniigen jedoch immerhin 
kleine Korrekturen, um das Verhaltnis richtig zu stellen. 

Die Verseifung selbst wird am besten mit 24grii.diger Lauge durch
gefiihrt, wenn mit Dampf gesotten wird, doch befordert es die Verband
bildung sehr, wenn man im Anfang gleich einige Topfe Wasser mit 
in den Kessel gibt. Einem Dickwerden oder Zusammenfahren der Seife 
muB man natiirlich durch Zugeben von Lauge begegnen. Wird der 
salzhaltige Leimkern vom vorhergehenden Sude mit verarbeitet, so ist 
ein Dickwerden der Seife weniger zu befiirchten, ist dies nicht der Fall, 
so kann man der Masse wahrend des Siedens etwas Salz zusetzen. 1st 
die ganze, fiir den Ansatz berechnete Lauge verarbeitet, so muB ein 
sch.oner, klarer Seifenleim im Kessel liegen, der schon guten Druck 
zeigt. Stich dad er nicht besitzen, widrigenfalls das Sieden fortzusetzen 
und, wenn notig, kleine Fettmengen nachzugeben sind. Alsdann wird 
der Leim so weit abgesalzen, daB ein schoner, flotter Kern erhalten 
wird, der dem Marseiller Fabrikat entsprechend gegen Phenolphtalein 
voHkommen neutral ist. Die diesbeziigliche Probe wird in der folgen
den Weise ausgefiihrt: Von einer dem KesseHnhalt entnommenen, 
erkalteten Seifenprobe werden diinne Spanchen geschnitten, die in 
einer kleinen Probierflasche bzw. -kolben mit reinem 50 %igen Alkohol 
iiberschiittet und so lange geschiittelt werden, bis sich die Seife gelo·st 
hat. Hierbei ist zu beachten, daB sich zum Auflosen der Seife der vor~ 
geschriebene Alkohol nicht durch Wasser ersetzen laBt, weil sich die 
Seifen im Wasser in saures, fettarmes Alkali und Alkalihydrat zersetzen 
und letzteres dann auf das Phenolphtalein einwirkt 1). In die alkoho
Hsche Seifenlosung wird alsdann etwas Phenolphtale'inlosung ein
getropft. Farbt sich die SeifenlOsung rot, so ist die Seife noch alkalisch 
und in der oben erwahnten Weise so lange zu neutralisieren, bis die 
Rotfarbung verschwindet. Nun wird der Kessel gut zugedeckt, und 
die Seife einen oder auch mehrere Tage der Ruhe iiberlassen. Wenn 

I) V gl. S. 40. 
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sie dann schOn diinnfliissig und blank im Kesselliegtj wird sie geformt. 
Ein Ausschleifen des Kerns wiirde nur dann notigsein, wenn derselbe 
zn salzhaltig und infolgedessen zu stramm ware. SoU dieSeife in Formen 
erkalten, so verwendet man vorteilhaft Hache Behalter, wie beispiels
weise niedrige Aufsatze, die man auf einen zementierten Boden auflegt. 

Oben wurde schon erwahnt, daB sich gutes Talgolein ebenfaU" bis 
zu einem gewissen Teile als Ersatz des Baumols mit verwenden liBt. 
Ein solcher Ansatz 1) ware z. B. 

325 kg Baumol, 
165 "ErdnuBol, 
165 "Talgoleln, 
108%" Atznatron. 

Bei . der Mitverarbeitung von Olein bringt man vorteilhafterweise 
zunachst die HaUte der zum Ansatz notigen Lauge in den Kessel, laBt 
sie heiS werden und vermischt sie alsdann lediglich mit dem zur Ver
seifung bestimmten Olein. Erst wenn dieses vollkommen verseift ist 
und als kompakter Kern im Kessel liegt, bringt man allmahlich die' 
anderen Ole hinzu. Die Seife geht dann schon von selbst wieder in 
Leim, und man beendet das Sieden, wie oben beschrieben; nur hiite 
man sich, etwaiges Neutralisieren von iiberschiissigem Alkali mit Olein 
bewirken zu wollen, da dasselbe nach dem Zugeben sofort in fein zer~ 
teiltem, halbverseiftem und schwammigem Zustande an die Oberflache 
der Seife kommt, und ein oft stundenlanges Sieden notig ist, um diese 
schwammigen Klumpen mit der iibrigen Seife gleichmaBig zu verbinden. 

In verschiedenen SElifenfabriken, in welchen Marseiller Sei:fe in 
. groBen Mengen hergesteUt wird, ist man dam iibergegangen, auch diese 
Seifen, wie· alleanderen Kernseifen, aus Fettsauren durch Karbonat
verseifung nerzusteUen. Es handelt sich hierbei hauptsachlich um die 
griinen Marseiller Seifen, welche aus Sulfurol erhalten werden und in 
der Textilindustrie in bedeutendem Umfang Verwendung finden. Da 
die Sulfurole aber sehr oft einen groBen Prozentsatz freier Fettsauren 
enthalten, so ist es notwendig, jede Sendung auf ihren Gehalt an Neu
tralfett zu untersuchen und nach dem Ergebnis der Analyse zu be
rechnen, ob eine Spaltung des Oles noch lohnend ist. Werden die Un
kosten der Spaltung durch den Glyzeringewinn gedeckt, so ist die 
Spaltung selbst noch zu empfehlen, denn es bleibt dann immer der 
Vorteil, der sich entgegen der Verseifung des ungespaltenen Oles mit 
Atznatron durch die Verseifung der Fettsaure mit Ammoniaksoda 
ergibt. Eine Verseifung der vorhandenen Fettsauren mit Ammoniak-

. soda fiiI' sich ist. aber nicht empfehlenswert, da das gieichzeitig vor
handene Neutralfett die Verseifung und namentlich das Entweich~n 
der frei werdenden Kohlensaure erschwert. Da man nun zur Verseifung 
von 100 kg 01 16 Bfa kg Atznatron benotigt, dagegen zur Verseifung 
von 95 kg Fettsaure (gleich 100 kg Neutralfett) 21 kg Ammoniaksoda., 

1) Aile angegebenen Ansiitze, auc~. die fiir kaltgeriihrte und halbwarme Seifen, 
sind der 8chnelleren und leichteren Ubersicht balber rdr je annii.hernd 1000 kg 
Fertigfabrikate berechnet. 

S chrauth Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Auf!. 18 
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so ist die bei der Karbonatverseifung erzielOO Ersparnis gleich der Preis
differenz zwischen 16 2/ 3 kg Atznatron und 21 kg Ammoniaksoda. Um 
ein Geringes verschiebt sich diese Preisdifferenz allerdings noch zu
ungunsten der Karbonatverseifung, weil auch hierbei die SchluB
abrichtung mit Atzlauge ausgefuhrt werden muB, damit das in der 
Fettsaure soots noch vorhandene Neutralfett ebenfalls verseift wird. 

Sollen die Fettsauren mit Ammoniaksoda verseift werden, so ist das 
folgende Siedeverfahren anzuwenden. Der Ansatz soIl aus etwa 615 kg 
Fettsaure bestehen und diese Fettsaure noch 5 % Neutralfett enthalten. 
Zur Verseifung der 584 kg ·Fettsaure wiirden daher 129 kg hochgragige 
Ammoniaksoda und zur Verseifung der 31 kg Neutralfett 5 1/ 7 kg Atz
natron benotigt werden. In der Praxis laBt sich aber die vollkommene 
Verseifung der vorhandenen Fettsaure mit Ammoniaksoda nicht gut 
durchfuhren, auch wurde man dabei leicht Gefahr laufen, daB freies 
kohlensaures Alkali in der Seife verbliebe, was dann wieder die SchluB
abrichtung erschweren wiirde. Man berechnet deshalb die Ammoniak
soda nur auf 90 % Fettsaure, bei 615 kg Ansatz also auf 554,5 kg Fett
saure, welche zu ihrer Verseifung 116,5 kg hochgradige Ammoniaksoda 
benotigen. Diese wird direkt im Siedekessel aufgelost und die Losung 
auf 30° Be eingesOOllt. Wenn kein hochgespannter Dampf vorhanden 
ist, ist es besser, die Losung etwas starker einzustellen, weil durch 
schwachen Dampf viel Wasser in den Kessel kommt. Sobald die Soda
losung am Kochen ist, laBt man die Fettsaure von Anfang an in ziem
lich dickem Strahl zulaufen. Dieselbe verseift sich sofort; ist guter 
Dampf vorhanden, der die Masse soots kraftig im Sieden erhalt, kann 
die Fettsaure daher ununOOrbrochen zuflieBen, bis die ganze Menge 
im Kessel ist. Wenn kein Leimkern mitverarbeioot wird, so empfiehlt 
es sich auBerdem, beim Sieden 2-3 % Salz mit zu verwenden; es bildet 
sich dann sogleich ein Kern, und die freiwerdende Kohlensaure kann 
leichter entweichen, so daB die Seife nur wenig steigt. Notwendig ist 
dieser Salzzusatz indessen nicht, ja es gibt sogar Seifensieder, welche 
die Ansicht vertreOOn, daB jeder Salzzusatz der Verseifung hinder
lich ware. 

1st der ganze Ansatz im Kessel, so muB so lange gekocht werden, 
bis alles Alkali verseift und samtliche Kohlensaure frei geworden und 
ausgetrieben ist. Die Priifung der Seife erfolgt wiederum mit Phenol
phtaleinlosung. Die Kohlensaure gilt als ausgetrieben, wenn die 
Masse nicht mehr steigt und die Bildung von Blaschen nicht mehr in 
Erscheinung tritt. N\lnmehr kann die zur Verseifung der noch ver
bliebenen 60 1/ 2 kg Fett notige, am besten 25° Be starke Lauge hinzu
gegeben werden. Die Seife erhalt darauf ein ganz anderes Aussehen, 
sie verliert das Kernige, siedet normal in Platten, wie eine mit Atzlaugen 
gesottene Seife aus Neutralfetten und wird dann ebenso abgerichtet, 
wie vorher beschrieben wurde. Man laBt nun entweder die Seife uber 
Nacht im Leim stehen, um am anderen Morgen die Abrichtung noch
mals nachpriifen zu kOlmen, oder man salzt aus und laBt die Unter
lauge bis zum anderen Tage gut absetzen. Nach 24 Stunden wird die 
Unoorlauge abgelassen oder ausgepumpt und der Kern mit heiBem 
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Wasser oder schwachem Salzwasser verschliffen, biS eine schone, schlif
fige Kernseife im Kesselliegt. 1m weiteren wird dann die Seife genau 
ebenso behandelt, als ob sie nur mit Xtzlauge gesotten ware. 

PalmtiIseifen. Das in der Seifenfabrikation beliebteste Pflanzen
fett iSt wohl das Palmol, das seiner talgahnlichen Beschaffenheit, seiner 
leichten Zersetr~ung und seines angenehmen Geruches halber schon 
seit !angen Jahren eine sehr bedeutende Verwendllng gefunden hat 
und auch heute noch viel und mit besonderer Vorliebe zu Seifen ver
arbeitet wird. • 

Wie schon eingangs erwahntl), kommt das PaJmol in verschiedenen 
Sorten von groBerer oder geringerer Reinheit in den Handel, deren 
Farbe von Tieforange bis Gelbbraun variiert; die bestenSorten sind das 
Lagos-, Old Calabar- und das gereinigte Cameroonol. Das 01 wird aber 
verhaltniSmaBig wenig in rohem Zustande verarbeitet, sondern vor 
~inem Gebrauche gewohnlich einer Bleiche unterworfen, u;m Farbstoff 
und andere Unreinigkeiten zu beseitigen. Seines hohen Gehaltes an 
Palmitin und seiner leichten Verseifbarkeit halber findet es zu Kern
seifen allein, meistens aber in Gemeinschaft mit anderen Fetten, wie 
Talg, Knochenfett, Olein, Kammfett, Palmkernol usw., die vorteil
hafteste Verwendung. Seifen, zu denen Palmol mitverwandt wurde, 
erfreuen sich daher in den verschiedenen Zweigen der Textilindustrie, 
sowie im Haushalt groBer Beliebtheit und bedeutenden Verbrauchs. 

Reine Palmolkernseife wird in derselben Weise hergestellt wie Talg
kernseife. Wird mit direktem Feuer gearbeitet, so nimmt man 14griidige 
Lauge zur Verseifung, beim Sieden mit Dampf dagegen 18-20gradige, 
Wenn alles 01 verseift ist, muB ein schOner, klarer Seifenleim im Kessel 
liegen. Halt sich eine Probe dieses Seifenleims, auf die Glasplatte ge
nommen, bis zum Erkalteri recht klar und zeigt, an die Zunge gehalten, 
leichten Stich, so kann die Sattigung des Leimes mit Alkali als voll
endet angesehen werden. Man siedet nun den Leim entweder noch 
ganz schaumfrei und trennt dann vorsichtig durch Salz oder 24gradiges 
Salzwasser oder man siedet den Leim nicht vollig schaumfrei, sondern 
salzt ibn aus, sobald er gut spinnt, und siedet den Kern klar, nachdem 
man einen Teil der Unterlauge entfernt hat. . 

Wiinscht man eine marmorierte Seife, so gibt man den etwas an
geschliffenen und gefarbten Kern in die Form, kriickt mit dem Riihr
scheit durch und deckt gut zu. SoIl eine glatte Seife hergestellt werden, 
so verschleift man den Kern mit heiBem Wasser, bis er geniigend fliissig 
ist, so daB alle in der Seife enthaltenen Unreinigkeiten in die Unter
lauge gehen konnen. Eine aus Palmol hergestellte Seife entwickelt 
bald einen angenehmen Veilchengeruch und gibt beim Gebrauch einen 
schonen, fetten Schaum. Da aber aus reinem Palmol hergestellte Seifen 

. stets etwas sprode und hart sind, verarbeitet man das 01 meistens mit 
einem Zusatz weicherer Fette oder auch mit 15-20 % Harz im Fett
ansatz. 

1) Siehe S.98. 
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Stettiner Palm61-Hausseife. 460 kg gebleichies Palmol, 115 kg 
Knochenfett und 85 kg helles Harz werden wie vorher beschrieben 
verseift. Nach vollendeter Abrichtung, d. h. wenn der Harzseifenleim 
klar ist und leichtenStich zeigt, wird ausgesalzen und klargesotten. 
Nach mehrstiindigem Stehen im bedeckten Kessel und gutem Absetzen 
der Unterlauge wird der strotzige Kern in kleine, niedrige Formen ge
schOpft, damit er schnell erkaltet. Die Seife wird in langliche, vier
eckige Stiicke geschnitten und auf allen vier Seiten gepreBt. 

Palm61-Harzseife. Die Palmol-Harzseife hat ein s~hones, wachs
ahnliches Aussehen, ist durch den Harzzusatz leicht Wslich und zeigt 
in der Wasche ein gutes Schaum- und Reinigungsvermogen, weshalb 
sic im Haushalt gern und viel Verwendung findet. Ein guter Ansatz 
zu dieser Seife wiirde bestehen aus 460 kg gebleichtem Palmol, 45 kg 
rohem Palmol und 160 kg Harz, doch kann ein Teil des gebleichten 
Palmols auch durch ein anderes Fettetsetzt werden.. Das 01 wird mit 
18-20gradiger Lauge verseift, dann ausgesalzen und darauf das Harz 
hinzugegeben, welches wieder mit 20gradiger A.tznatronlauge verseift 
wird. Allerdings kann man das Harz auch schon vor dem Aussalzen 
in den Seifenleim geben, doch geht es dann weniger leicht in Losung. 
Zur Verseifung der 160 kg Harz sind nochmals 160 kg 20gradige Lauge 
erforderlich. Der Seifenleim soll nUT ganz leichten Stich haben und 
die Glasprobe soll "rutschen", d. h. sich auf dem Glase schieben lassen 
und etwas Feuchtigkeit zeigen. Wenn ausgesalzen ist, muB ein schaum
freier Kern im Kessel liegen, anderenfalls miiBte noch klargesotten 
werden. Wird eine marmorierte Seife gewiinscht, so wird der dicke 
Kern, nach gutem Absetzen der Unterlauge, in die Form geschopft 
und gut bedeckt, will man dagegen eine glatte, silberstrahlige Seife 
erhalten, so muB man den klargesottenen Kern erst schleifen. Man 
entfernt zu diesem Zweck den groBten Teil der Unterlauge und schleift 
den Kern durch heiBes Wasser soweit aus, daB die Unterlauge anfangt 
dick zu werden, und der Kern vollstandig gelost und blank im Kessel 
liegt. Eine herausgenommene Probe muB sich dann geniigend fest 
zeigen und darf keinen Stich besitzen. Das Schleifen erfordert jedoch 
eine gewisse Vorsicht, damit die Seife nicht zu leimig wird, Leim ab
setzt und zu weich bleibt. 

Palmitinseife. Unter dem Namen "Palmitinseife" wird eine Seife 
in den Handel gebracht, welche hauptsachlich aus Palmolfettsaure und 
einem geringeren Teil anderer Fette hergestellt wird. Ein passender 
Ansatz hierzu wiirde bestehen aus 3 Teilen Palmolfettsaure und 1 Teil 
hellem Olei'n. Es ist jedoch nicht leicht, helle Palmolfettsauren zu er
halten, denn das gebleichte Palmol dunkelt beim Spalten wieder nach, 
und aus rohem Palmol hergestellte Fettsauren sind sehr dunkel und 
nur durch nachfolgende Destillation rein weiB zu gewinnen. Ein An
satz, der nur aus Fettsaure besteht, wird natiirlich am zweckmaBigsten . 
mit kohlensaurem Alkali verseift. Man hat daher zunachst den Prozent
gehalt der Fettsaure festzustellen und danach den Verbrauch an kalzi
nierter Soda zu berechnen, indem man auf je 100 kg Fettsaure 21 kg 
kalzinierte Sodaansetzt. Angenommen, man hat einen Gehalt von 
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\)0 % freier Fettsaure ermittelt, so sind bei einem Ansatz von 1000 kg 
9 X 21 = 189 kg kalzinierter Soda erforderlieh. Diese lost man in 
Wasser auf 30-33° Be, laBt aufkoehen und alsdann die Fettsaure lang
sam .zuflieBen. 1-2 % Salz, wahrend des Siedeprozesses beigegeben, 
halt die Masse hiibsch locker und verhindert allzusta'rkes Steigen. Ist 
alle Fettsaure im Kessel, so wird das Sieden fortgesetzt, bis die Masse 
nicht mehr steigt und keine Kohlensaureblaschen mehr durchstoBen; 
dann wird mit Phenolphtalein gepriift, ob auch alles kohlensaure 
Alkali gebunden ist; und wenn dies der Fall ist, mit A.tzlauge abgeriehtet, 
wozu noch etwa 100 kg 25gradige Lauge gebraucht werden. Die Seife 
wird dann ausgesalzen und der Kern nach Entfernung der Unterlauge 
verschliffen, bis sich Leim absetzt. Nach 24stiindiger Ruhe im warm 
bedeckten Kessel wird die Seife in die gut geschiitzte Form gebracht. 
Beim Anschneiden zeigt sie em silberstrahliges Aussehen und besitzt 
einen angenehmen Geruch. 

Oberschalseife. Die Verbreitung der Oberschalseifen ist nur eine 
beschrankte geblieben; als Hauptabsatzgebiet diirfte Berlin zu be
zeichnen sein, wo diese Seifen gewissermaBen als Spezialitathergestellt 
werden. Die Fabrikation dieser Seifen ist auf ein altes Vorurteil zUIuck
zufiihren, demzufolge man die oberste Schale einer Form Seife, sowie 
die Randstiieke fiir besonders gut hielt, weil sie relativ trocken sind 
und den hOrhsten Fettgehalt besitzen. Da nach diesen Stiicken groBe 
Nachfrage war, kam man auf den Gedanken, dieselben direkt naeh 
einem besonderen Verfahren anzufertigen. 

Das Sieden der Oberschalseife wird nach Art der Talgkernseife 
ausgefiihrt, jedoch mit dem Unterschiede, daB die' Obersehalseife ein 
glattes, fluBfreies Aussehen erhalten muB und deshalb in ganz niedrigen 
Kasten geformt wird. Es werden mehrere Sorten von Oberschalseifen 
hergestellt, die nach ihrer Qualitat verschieden sind und zu abweichen
den Preisen in den Handel kommen. Die beste und teuerste Seife dieser 
Art ist die reine Palmol-Oberschalseife. 

Wie schon der Name besagt, wird sie nur aus Palmol bester Qua
litat angefertigt, das zuvor mit Hitze und Luft gebleieht wird. Das 
Bleichen mit Saure ist hier nicht zu empfehlen, weil bei diesem Ver
fahren der schone Gerueh des Palmols verloren geht und auch in der 
fertigen Seife nicht wieder in Erscheinung tritt. Da das Aussehen 
der Palmol-Oberschalseife gelblich sein solI, verwendet man weiter bei 
dem Ansatz etwas rohes Palmol zum Farben, je nach d'em Ausfall der 
Bleiche und dem Geschmack der Konsumenten entsprechend. Ein 
Ansatz aus 640 kg gebleichtem und 6,5 kg rohem Palmol gibt . eine 
schone, hellgelbe Farbung. Zum Sieden wird eine Durchschnittslauge 
von 20° Be verwendet. Wird mit freiem Feuer gearbeitet, so nimmt 
man eine schwachere, 10-12gradige Lauge, um den Verband ein
zuleiten, und arbeitet dann mit 20gradiger Lauge weiter; bei Anwell
dung von direktem Dampf kann man aber gleich von Anfang an 20gra
dige Lauge verwenden. Um ein Dickwerden der Masse zu verhiiten, 
gibt man, sobald guter Verband eingetreten ist, nach und nach etwa 
2 % Salz in Form von starkem Salzwa.sser hinzu und fahrt auch mit 
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der Laugenzugabe fort, bis der Seifenleim einen guten, aber nicht zu 
scharfen Stich aufweist. Sollte wahrend des Siedens durch zu schnelles 
Zugeben von Lauge eine Trennung des Leimes stattgefunden haben, 
obwohl noch ein groBerer Teil derselben zur vollstandigen Sattigung 
erforderlich ist, so iiberlaBt man die Masse eine Zeitlang der Ruhe oder 
setzt topfweise bei langsamem' Durchsieden reines Wasser hinzu, bis 
sich die Seife wieder gut verbunden hat. Erst dann fahrt man mit 
dem weiteren Zugeben der Lauge fort. 1st die Seife vollig klar ge
worden, so zeigt sich beim Ablaufen yom Probespatel ein sehr trans
parenter, spinnender Leim, der jedoch wieder triibe und kurz abbrechend 
wird, sob aId man die letzte, zur Abrichtung notwendige Lauge zu
gegeben hat. Wenn man in diesem Stadium den reinen Probespatel 
in die schaumfrei durchstoBende Seife eintaucht und schnell wieder 
heraushebt, so wird sich an den Seiten der anhaftenden Seife sofort 
ein weiBer Rand bilden, der sich nach kurzer Zeit uber die ganze, mit 
Seife bedeckte Spatelflache ausdehnt. Dieser sogenannte Laugenrand, 
das Triibwerden des vorher klaren Seifenleims, das kiirzere Abbrechen, 
sowie das kurz spinnende, mehr tropfenartig sich gestaltende Ablaufen 
yom Probespatel sind die sichtbaren Zeichen, daB die Seife genugend 
mit Lauge gesattigt ist. Auf das Sieden eines gut verbundenen Leims 
hat man, wie bei allen Seifen, auch bei den Oberschalseifen besonderen 
Wert zu legen. Eine mangelhaft verseifte, noch freies Fett enthaltende 
reine Palmol-Oberschalseife wiirde nach langerem Lager nicht den 
verlangten, veilchenartigen Geruch besitzen, sondern infolge des un
verseift gebliebenen Fettes unangenehm ranzig riechen. 

Bei Verwendung reiner Atzlauge wiirden zur Verseifung des obigen 
Ansatzes und zur Abrichtung auf guten Stich 810 kg 20gradiger Lauge 
erforderlich sein. Mit dem Urteil iiber die geniigend erfolgte Laugen 
abrichtung des Leims darf man jedoch nie zu voreilig sein, da sich die 
zugegebene Lauge mit dem 01 erst allmahlich verbindet, und eine zu 
friihe Priifung des Stiches leicht zu einem 1rrtum Veranlassung geben 
konnte. . 

Genugt die Abrichtung des Leims den berechtigten Anspriichen, 
so wird die Seife ausgesalzen. Auf obigen Ansatz von 646,5 kg werden 
zum Trennen ungefahr 48 kg Salz erforderlich sein. Die Unterlauge 
muB sich danach goldklar abscheiden und yom Probespatel nicht miih
sam tropfenweise, sondern stark flieBend ablaufen. wahrend. des 
Aussalzens ist uas Feuer bzw. der Dampf nur schwach zu halten, starkes 
Sieden befordert die Trennung nichtj auch muB man dem Salz Zeit 
lassen, sich zu lOsen. Sobald aber ein Teil des Salzes der Seifenmasse 
soviel Wasser entzogen hat, daB sich Briihe bildet, geht der weitere 
TrennungsprozeB schnell von statten. Sind Abfalle vorhanden, so 
kommen sie gleich nach dem Aussalzen in den Kessel, worauf man 
einen Teil der U nterlauge durch Auspumpen entfernt und nur soviel 
davon im Kessel belaBt, als zum Weitersieden notig ist. Auf knapper 
Unterlauge siedet die Seife leichter und schneller zu einem strammen 
Kern, sie braucht auBerdem auch weniger Salz zur Fertigstellung. Bei 
kleineren Ansatzen und vielen Abfallen ist ein Ablassen der Unter-
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lauge nicht notig; es ist dann selten zuviel davon im Kessel, weil die 
Abschnitte einen Teil der Feuchtigkeit aufnehmen. Vielfach wird die 
Unterlauge auch vollstandig entfernt und durch frisches Salzwasser 
ersetzt. Man bezweckt damit eine groBere Reinigung der Seife, die 
besonders dann notwendig ist, wenn schmutzige, leimhaltige Fette mit 
versotten werden. Die Unterlauge reiner Palmolseifen ist jedoch so 
klar, daB man ohne Bedenken auf einem Wasser fertigsieden kann. 

Die zum Aussalzen verwandte Menge Salz ist aber nicht geniigend, 
um der fertigen Seife diejenige Beschaffenheit zu geben, die von einer 
Oberschalseife verlangt wird. Diese muB namlich frisch yom Schnitt 
ein glattes, fluBfreies Aussehen zeigen, dabei aber Gesehmeidigkeit 
genug besitzen, um auf dem Lager nicht aufzureiBen. Zu obigem An
satz werden daher noch etwa 30 kg Salz, unter Umstanden noch mehr, 
nachzuge ben sein. . 

Um sich von der Beschaffenheit der Seife zu iiberzeugen, nimmt 
man aus der Mitte des Kessels mit einem unten fein durchlOcherten 
Schopfer den schaumfreien Kern heraus, laBt ihn mehrere Minuten 
stehen, damit die Lauge abzieht, und setzt dann nach vorherigem Um
riihren groBere Posten der Seife gehaufelt auf besondersdazu ange
fertigte Holzspatel auf. Wenn nach ungefahr zehn Minuten die obere 
Kruste der Seife erkaltet ist, kann man durch Entfernen derselben 
an der inneren Seifenmasse erkennen, ob sie noch zu fliissig ist oder 
nicht. Bleiben diese Proben so lange liegen, bis sie durch und durch 
abgekiihlt sind, und eine schnittfahige Seife Hefern, was nach Verlauf 
etwa einer Stunde der Fall ist, so laBt sich nach dem horizontalen 
Durchschneiden der Probe noch besser beurteilen,. ob die Seife die 
richtige Beschaffenheit besitzt. Zeigen sich namlich in der Mitte nur 
wenige, aber deutlich sichtbare FluBadern, so fehlt noch Salz, erscheint 
die durchschnittene Probe stark mit FluBadern bis zum Rande hin 
durchzogen, so daB die Probe ein buntes Aussehen erhalt, so ist eben
falls noch eine weitere Menge Salz hinzuzugeben. Zeigt die Schnitt
flache der Proben ein ganz glattes Aussehen, ohne jede Spur einer 
FluBbildung, und hat die Seife soviel Geschmeidigkeit, daB sie sich, 
in langere, ganz diinne Streifen geschnitten, leicht zusammeni'ollt, so 
kann die Oberschalseife als gut getroffen bezeichnet werden. Das 
etwa nachzugebende Salz muB fein zerstoBen sein, damit nicht ungeloste 
Stiicke in der Seife verbleiben, die sonst ein spateres AufreiBen ver
anlassen wiirden. 

Wenn sich die erkaltete Probe kurz und brocklig zeigt, so ist schon 
zuviel Salz zur Anwendung gekommen. In diesem Falle gibt man 
reines Wasser in den Kessel, laBt kurze Zeit hochsieden, um eine gleich
maBige Verteilung zu erzielen, und stellt danach wieder an neuen Proben 
fest, ob die Seife nunmehr die eben beschriebene, richtige Beschaffen
heit besitzt. Sobald die Proben dies anzeigen, wird das Feuer entfernt, 
ganz gleich, ob noch viel oder wenig Schaum auf der Seife vorhanden 
ist. Um wahrend des Ausschopfens ein DurchstoBen der Unterlauge zu 
vermeiden, laBt man die Seife vor dem AusschOpfen mehrere Stunden 
oder iiber Nacht absetzen, indem mangleichzeitig fiir guteKiihlung sorgt: 
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Die Oberschalseife wird am zweckmaBigsten in graBeren Holz
kftbeln ausgetragen, eiserne GefaBe kfthlen zu sehr ab und geben kalte 
Stiicke, wodurch die Seife sich schlechter bearbeitet und unansehn
licher wird. Als Formenbenutzt man flache Holzkasten von etwa 
15 m Lange, 0,67 m Breite und 0,13 m Hahe, die man nur so weit an
fiillt, als es die Starke der Riegel erfordert. Nach dem AusgieBen wird 
die Oberflache der Seife im Kasten glatt gestrichen und mit einem 
kleinen, spitzen Holzstabe geblumt. 

Die aus reinem Palmol angefertigte Oberschalseife hat einen sehr 
angenehmen Geruch, ist vom Schnitt weg sehr fest, trocknet aber mulden
artig ein. Die Ausbeute betragt etwa 155 %. 

In bezug auf die Qualitat kommt der vorbeschriebenen Seife am 
nachsten die Palmol-Oberschalseife I. Sie wird zum graBten Teil 
aus Palmal mit Zusatzen von Talg und Schmalz angefertigt. Als Anhalt 
diene folgender Ansatz: 

430 kg gebleichtes Palmtil, 
6,5" rohes Palmol, 

130 "Talg, 
85 "helles, geruchfreies Schmalz. 

B~i hohen Talgpreisen laBt man diesen ganzlich weg und ersetzt ihn 
durch andere gute, aber preiswertere Fette, gehartete Ole u. dgl. Wenn 
Palmal in gebleichtem Zustande, d. h. unter Beriicksichtigung des 
beim Bleichen entstehenden Gewichtsverlustes, erheblich teurer zu 
stehen kommt, als andere gleichwertige Fette, so kann auch dieses bis 
auf die HaUte des Gesamtansatzes reduziert werden. Bedingung ist 
aber, daB sowohl die frische, wie die trockene Seife den charakteristi
schen Palmalgeruch aufweist. 1m iibrigen wird aber auch diese Ober
schalseife genau in derselben Weise angefertigt wie die vorige. 

Die gangbarste Seife der genannten Art ist jedoch die Palmal
Oberschalseife II. Der Ansatz hierzu ist ein sehr verschiedenartiger, 
je nach der Konjunktur der Fette und den Anspriichen, die von der 
Kundschaft an den Lieferanten gestellt werden. Zur Orientierung 
dienen folgende Ansatze: 

4H> kg Listerfetti), 
200 " Naturknochenfett, 
42 " Palmkemol, 
6,5" rohes Palmol. 

120 kg gebleichtes Palmol, 
8 " rohes Palmol, 

60 "Palmkemol, 
80 " Benzinknochenfett, 

120 " Darmfe.tt, 
60 " Kammfett, 

215 " SchIiichterfett. 

65 kg gebleichtes Palmol, 
6 " rohes Palmol, 

215 " Listerfett I, 
215 " Listerfett II, 
155 " helles Schliichterfett. 
165 kg gebleichtes Palmol, 
75 " Kottonol, . 

165 .. Listerfett II, 
no " Darmfett, 
130 " Kammfett, 

9 " rohes Palmol. 

Eines der geeignetsten Fette fiir sekunda Oberschalseifen ist das 
Listerfett. Es ist in KODsistenz, Farbe, Geruch und Ausbeute sohr 

I) "Listerfett" ist amerikanisches Knochenfettj man unterscheidet S Quali
taten, die man all Listerfett I, II nnd III bezeichnet. 
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passend und ergibt eine schOne, geschmeidigeund beiverhaltnismaBig 
wenig Salzverwendung fluBfreie Seife. Bei Verarbeitung von viel 
Kottonol erhiilt man im Gegensatz hierzu eine schwammige, leicht 
lOsliche Seife, die auch beim Lagern ungleichmaBig emtrocknet. Wird 
neben Kottonol gleichzeitig Palmkernol verwandt, sO verbessert sich 
dadurch wohl die Festigkeit, nicht aber die Qualitat,welche in crster 
Linie nach der Widerstandsfahigkeit der Seife beurteilt wird.Dem 
Aussehen nach kann eine Oberschalseife, die Kottonol und.Palmkernol 
entbalt, aber nicht beanstandet werden, da dasselbe frisch vom Schn,itt 
ein sehr gutes zu nennen ist. Benzinknochenfett iibertragt seinen un
angenehmen Eigengeruch auch auf die Seife, weshalb die Mitverwen
dung dieses Fettes nicht iiberall angangig sein wird. Das Gleiche gilt 
fiir Darmfett;dieses hat ebenfalls einen schlechten Geruch, so daB der 
Zusatz solchen Fettes am besten unterbleibt. Reines Kammfett da
gegen ist in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden und gibt der Seife 
ein gutes Aussehen und mehr Geschmeidigkeit. 

Das Sieden des sekunda Oberschalseife wird im iibrigen in der glei
chen Weise ausgefiihrt, wie es bei der reinen Palmol-Oberschalseife 
beschrieben ist. 

Eine weitere Seife der gleichen Art wird unter dem Namen Ta 19-
oberschalseife in den Handel gebracht. Der Ansatz besteht ledig
lich aus reinem, weiBen Talg von bester Qualitat. Der Hauptwert 
wird bei dieser Seife auf die moglichst weiBe Farbe gelegt, weshalb die 
groBte Sauberkeit bei ihrer Anfertigung geboten ist.Falls der Talg 
nicht von ganz reiner Beschaffenheit ist, muB er vorher auf schwachem 
Salzwasser gelautert werden. . 

Die Anfertigung dieser Seife erfolgt in der gleichen Weise wie die 
der Palmol-Oberschalseifen. Bei sehr h,artem, stearinhaltigen Talg 
muB man aber mit der Salzzugabe sehr vorsichtig sein, da oft schon 
26 kg Salz fiir einen Ansatz von 650 kg Fett geniigen, um eine glatte, 
fluBfreie Seife herzustellen. Am besten ist es auch hier, die Seife so 
mit Salz abzurichten, daB beim Anschnitt noch vereinzelteFluBadern 
wahrzunehmen sind. Eine Talg-Oberschalseife, die sich frisch vom 
Schnitt ganzlich frei von FluB zeigt, neigt, wenn sehr harter Talg ver
arbeitet wurde, leicht dazu, auf dem Lager aufzureiBen. Wird auf die 
weiBe Farbe der Seife weniger Gewicht gelegt, so verwendet man neben 
Talg auch helle Knochen- oder Schmalzfette. 

Urn der Nachfrage nach billigen, weiBen Oberschalseifen geniigen 
zu konncn, fertigt man vielfach auch eine Oberschalseife III an. Diese 
wird meiste~ in der Weise hergestellt, daB eine sekunda Pa]mol~Ober
schalseife durch eine Palmkernol-Leimseife zu einer hOheren Ausbeute 
gebracht wird. 

Eine Vorschrift ist folgende: 

4M) kg Grundseife oder AbschnitteIL QuaJitat, 
226 " Palmkemol, 

4 " rohes Palmol, 
20 " Natronwasserglas, 

310 " Atznatronlauge von 25 0 Be. 
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Das Wasserglas mischt man mit der Lauge im Kesselund gibt dann 
die Grundseife oder die Abschnitte hinzu. Sobald alIes zergangen ist, 
wird das Palmkern- und Palmal bei leichtem Feuer eingebracht und 
der Verband, maglichst ohne Aufkochen, durch Kriicken herbeigefiihrt. 
Fans die Verbindung trotz llingeren Durchkriickens nicht vorsich gehen 
will, ist Wassermangel vorhanden. Man gibt dann kleinere Portionen 
Wasser hinzu, bis der Verband eintritt. Die gut verbundene, gleich
maBig durchgekriickte Seife muB einen guten, mittleren Stich auf
weisen, andernfalls ist noch etwas Lauge nachzugeben. Beim Formen 
ist darauf zu achten, daB die Seife nicht zu heiB in die Oberschalkasten 
kommt, da sonst leicht ein Absetzen von Unterlauge erfolgt. Man 
kriickt die Seife zweckmaBig so lange, bis sie sich netzartig durchzieht, 
cine Erscheinung, die den Beginn des Erstarrungsprozesses anzeigt. 
Die Ausbeute dieser Oberschalseife III betragt etwa 190 %. 

Ole'inkernseife. Wie bereits eingangs erwahnt, erhalt man bei der 
Stearinfabrikation als Nebenprodukt das Olei'n, das seit langen Jahren 
als vorziiglicher Rohstoff in der Seifenfabrikation Verwendung gefunden 
hat. Die daraus hergestellten Seifen werden namentlich in der Textil
industrie, aber auch im Haushalt mit Vorliebe verwandt. Da das 
Saponifikat-Olein meistens noch einen gewissen Prozentsatz an Stearin
saure enthalt, gibt es ziemlich feste Seifen und auf 100 kg Ansatz etwa 
150 kg Ausbeute (Kernseife), wahrend man aus delp. Destillatolei'n, 
bei oft geringerer Ausbeute, in der Regel ein weicheres Fabrikat erhalt. 
Das letztere findet daher gewahnlich nur in Gemeinschaft mit Palm
kernal bei der HerstelIung glatter Kernseifen Verwendung. 

Am vorteilhaftesten und einfachsten erfolgt die Herstellung der 
Olei'nkernseife durch Karbonatverseifung, wie sie bereits bei Bespre
chung der Marseiller-Seife beschriebcn ist. Nach erfolgter Abrichtung 
wird der Seife Salz zugegeben, bis ein schaumfreier Kern entsteht. Die 
Unterlauge wird, nachdem sie sich gut abgesetzt hat, ausgepumpt oder 
abgelassen und durch etliche Topfc schwacher Lauge .ersetzt. Mit 
letzterer laBt man den Kern noch einige Zeit sieden, damit er sich volI
standig mit Alkali sattigen kann. Alsdann wird die Seife mit Wasser 
soweit verschliffen, daB die Unterlauge leicht zu leimen beginnt, und 
nunmehr gut bedeckt einer 12-18stiindigen Ruhe iiberlassen. SchlieB
Hch wird sie vorsichtig von dem geringen Niederschlag abgeschOpft 
oder abgepumpt. Die Formen werden gut bedeckt. 

Eine so hergestellte Seife zeigt beim Schneiden ein schOnes, silber
strahliges Aussehen, auch ist sie zart und ziemlich fest. SoIl die Olei'n
kernseife aber in Form einzelner Waschstiicke gepreBt oder gestempelt 
werden, so laBt man sie 24-36 Stunden im Kessel stehen und kriickt 
sie dann in der Form bis zum Erkalten, um auf diese Weise ein ganz 
glattes Fabrikat zu erzielen. Will man ferner die Festigkeit einer Olem
kernseife durch den Zusatz von gebleichtem Palmol u. dgl. erhahen, 
so ist zunachst das Olei'n fiir sich zu verseifen und erst dann, wenn ein 
OberschuB an kohlensaurem Alkali nicht mehr vorhanden ist, das 
Zusatzfett selbst und die fiir seine Verseifung notige Menge Atzlauge 
hinzuzusetzen. 
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Die Oleinkernseife wird auch noch unter verschiedenen anderen 
Namen in den Handel gebracht, die Herstellungsweise ist jedoch stets 
dieselbe. 

Reine Oleinkernseife ist frisch ziemlich weich, von hellbrauner 
Farbe und besitzt einen angenehmen, siiBlichen Geruch; beim Ein
trocknen erhartet sie jedoch und ist bei einem 'trockenverlust von etwa 
12-15 % von geniigender Festigkeit. Bei langerem Liegen bleicht sie 
gut aus und nimmt eine wachsgelbe bis blonde Farbe an. , 

Walkfett-Kernseife. Diese Seife, welche groBtanteils aus Walkfett 
hergestellt wfrd, findet wegen ihres teilweise hohen Fettgehaltes in der 
Tuchindustrie, sowie im Haushalte als gute Vorwasch- oder Kiichen
seife Verwendung, sofem man sich an Farbe und Geruch nichtstoBt. 

Wie bereits erwahnt, wird das Walkfett aus dem Seifenwasser der 
Tuchfabriken gewonnen und ist in der Regel nach verschiedenen, da
mit vorgenommenen Opemtionen 1) ein heIl- bis dunkelbmunes Produkt 
von unangenehmen Geruch. Der Wert des Walkfettes ist ein sehr 
verschiedener, je nachdem in den Tuchfabriken, aus denen es stammt, 
beste oder geringere Seifensorten verwandt wurden. In der Regel ent
halt das Walkfett auch eine mehr oder weniger groBe Menge Unreinig
keiten oder Unverseifbares; die Farbe des Fettes bedingt gewohnlich 
ein Sieden auf mehreren Wassem, ohne daB hierdurch das Aussehen 
der Seife ein voll befriedigendes wird. Viele Fabriken sind daher dazu 
iibergegangen, das Walkfett zu destillieren und bringen es dann als 
festes, weiBes Olein in den Handel. Als reine Fettsaure laBt sich. das 
Walkfett leicht in ahnlicher Weise wie das Olein selbst verseifen, und 
man kann untar Umstanden eine recht gute Kemseife damus erha.lten. 
Meist wird es aber mit mehr oder weniger gooBen Mengen anderer Hart
fette versotten, wodurch die Seifen einen besseren Griff und mehr An
sehen erhalten. 

Dil;} vorteilhafteste Art der Verseifung fiir dieses Fett ist natur
gemaB die Karbonatverseifung, die in der schon beschriebenen Weise 
ausgefiihrt wird. Auf 100 kg Walkfett werden 21 kg kalzinierte Soda 
benotigt, die in Wasser zu einer 30gradigen Lauge aufgelost wird. Die 
LOsung wird zum Sieden gebracht und nun das fliissige Walkfett hinzu
gegeben; wahrend des Siedeprozesses setzt man weiter 2-3 % Salz 
hinzu, wodurch ein zu starkes Steigen der Masse verhindert wird. 1st 
aIle Fettsaure im Kessel, so wird die Kohlensaure vollstandig ausge
trieben und dann mit 25gradiger Atzlauge auf leichten Stich abgerichtet. 
Sollen noch andere Fette, z. B. Knochenfett, Abfallfett oder auch Harz 
mitverarbeitet werden, so konnen diese, nebst der dazu notigen Menge 
Lauge nunmehr hinzugegeben werden, vorausgesetzt, daB das Walk
fett nicht zu' dunkel oder zu stark verunreinigt war. Letzterenfalls iet 
es besser, die Walkfettseife auszusalzen, nach geniigendem Absetzen 
die Unterlauge zu entfemen und dann erst die fiir den, weiteren Fett~ 
ansatz erforderliche Lauge beizugeben und fertig zu sieden. Die Seife 
wird dann in gewohnter Weise abgerichtet/ ausgesalzen und nachEnt-

1) VgL S. 127. 
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fernung der Unterlauge mit heiBem Wasser, schwacher Lauge oder 
4-5gradigem Salzwasser leicht verschliffen. Ein Klarsieden des Seifen
kernes vor dem Ausschleifen ist nicht notig. 

Harz wird ubrigens nur solchen Seifen zugesetzt, welche als Haus
seifen Verwendung finden, zu Walkseifen aber'nicht mitverarbeitet, da 
seine Seifen ein Verfilzen der Tuche hervorrufen. 

SolI aus irgendeinem Grunde die Herstellung der Seife nicht durch 
Karbonatverseifung erfolgen, so wird ohne Abanderung des Siedever
fahrens selbst an Stelle der Sodalosung eine 25gradige Atznatronlauge 
verwandt, und zwar auf 100 kg Walkfett 100 kg Lauge. 

Wollfettseife. Unter dem Namen "Wollfett" kommt ein braunes, 
klebriges, ziemlich festes Fett in den Handel, das aus der rohen Schaf
wolle dadurch gewonnen wird, daB man die aus der Wollwasche resul
tierenden, seifenhaltigen Waschwasser durch Sauren zersetztl). Auf 
Grund seiner chemischen Zusammensetzung gibt das Wollfett fur sich 
allein in der ublichen Weise versotten aber keine brauchbare Seife, 
weshalb es in der Seifenfabrikation auch nur geringe Verwendung, 
meist nur als Zusatzfett zu den sogenannten Okonomieseifen oder zu 
gewohnlichen, dunklen Harzseifen findet. 

aus 
Ein passender Ansatz fur eine solche Harzkernseife wiirde beswhen 

265 kg Knochenfett, j 

55 " Palmol, 
200 " Wollfett, 

50 " Harz. 

Knochenfett und Palmol werden zuerst verseift, dann das W ollfett 
und das Harz nebst der erforderlichen Lauge zugegeben; nach beendeter 
Verseifung wird auf leichten Stich abgerichtet und ausgesalzen. Nach 
Entfernung der Unterlauge wird der Kern alsdann auf ein paar Topfen 
heller Unterlauge oder Salzwasser schaumfrei gesotten und schlieBlich 
nach kurzer Ruhe in die <Form gebracht, mit einem Stabe durchzogen 
und gut bedeckt. 

Gleich dem Walkfett kann auch das W ollfett, insonderheit nach 
vorheriger Verseifung unter Druck, durch Destillation mit uberhitztem 
Wasserdampf gebleicht und gereinigt werden. Einige der so erzielten 
Produkte (KernweiB) werden als hochwertige Fettsauren allen berech
tigtenAnforderungen gerecht, andere aber, die beispielsweise als "weiBes 
Seifenfett" u. dgl. gehandelt werden, enthalten viel£ach groBere Mengen 
Wasser und Unverseifbares, weshalb beim Einkauf und der Verarbeitung 
stets Vorsicht geboten ist. 

Harzkernseifen. Das Harz erfreut sich auf Grund seiner vorzug
lichen Eigenschaften, insonderheit seiner leichten Verseifbarkeit, sowie 
der guten Loslichkeit und Schaumfahigkeit der daraus hergestellten 
Seifen halber, seit Jahren einer groBen Beliebtheit in der Seifenfabri
kation, so daB es heute in groBen Mengen eingefiihrt und verarbeitet 
wird. Eine bedeutende V~rwendung findet es vornehmlich bei der 

1) VgI. S. 129. 
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Herstellllng von Kernseifen, die, je nach der Farbe und Reinheit des 
verwandten Harzes, ein heHeres oder dunkleres Aussehen besitzen und 
nach den verschiedensten Methoden hergestellt werden. Nachstehend 
sollen einige Fabrikationsverfahren beschrieben werden. 

Passende Ansatze fur Harzkernseifen mit 30-50 % Harz sind 
folgende: 

1. 455 kg Taig, 
70 " rohes Paitnoi, 
60 " Harz. 

2. 240 kg Knochenfett, 
190 " Taig, 
50 " rohes Paimoi, 

190 " Harz. 

3. 4lO kg Taig, 
48 " rohes Paimoi 

230 " Harz. 

Der Fettansatz wird mit 15-20gradiger Lauge, der Siedeweise mit 
Feuer oder mit Dampf entsprechend, verseift, und wenn ein schoner 
klarer Seifenleim entstanden ist, ausgesalzen. Nach Entfernung der 
Unterlauge wird die fur das Harz notige Atznatronlauge in Starke von 
20° Be in den Kessel gegeben, und nachdem die Masse wieder zum 
Sieden gebracht ist, auch das Harz, gut zerkleinert, portionsweise bei
gemischt. Auf 100 kg Harz rechnet man 100 kg 20gradige Lauge. 
Nachdem das Harz vollkommen verseift ist, wird auf leichten Stich 
abgerichtet und mit Wasser oder schwachem 3gradigem Salzwasser 
ein wenig verschliffen. Nach etwa 12stundiger Ruhe wird die Seife 
geformt und, falls eine glatte Seife erwunscht ist, in der Form noeh 
kalt gekruekt. 

Man kann die Seife aber auch in der Weise herstellen, daB man 
das Harz gleieh von vornherein mitversiedet, die Seife etwas kraftiger 
abriehtet, dann sehaumfrei eindampft und, ohne auszusalien, nach 
kurzer Ruhe in die Formen bringt. Solche Seifen haben nur wenig 
Leimniedersehlag und zeigen beim Ansehnitt ein silberstrahliges Aus
sehen, lassen sieh aber nur schwer zu gleichartigen Riegeln verarbeiten. 
'Veiter konnen Harzkernseifen auch durch Karbonatverseifung her
gestellt werden, wenn statt Neutralfett Fettsaure verarbeitet wird, 
das Herstellungsverfahren ist dann das schon mehrfaeh besehriebene. 

Harzkernseife aus 100 Teilen Fett und 80 1'eilen Harz. 
385 kg Talg und 310 kg Harz werden mit 20--25gradiger Lauge zu 
einem klaren Leim versotten, der auf Stich abgerichtet wird. Hierauf 
salzt man den Leim soweit aus, daB eine klare Unterlauge beim Probe
nehmen yom Spatel ablauft, und siedet noeh so lange, bis ein klarer 
Kern vorhanden ist. Nun laBt man die Seife gut bedeckt 24 Stunden 
zum Absetzen im Kessel stehen, entfernt alsdann die Unterlauge und 
. sehleift die Seife bis zum genugenden Flussigsein mit heiBem Wasser 
aus. Dieser Grundseife wird nunmehr zweeks Erhohung der Festigkeit 
und der Sparsamkeit beim Verbraueh noeh etwa 35 % Natronwasser
glas eingekruckt; bei riehtiger Beschaffenheit muB sie sich hierbei netz
artig zeigen und darf nicht absetzen. 

Harzkernseife aus IOU Teilen Fett und 100 Teilen Harz. 
315 kg Talg und 35 kg rohes Palmol werden mit 20-25gradiger Lauge 
verseift, zu einem klaren, schaumfreien Leim versotten, auf leiehten 
Stich abgeriehtet und dallll ausgesalzen. 1st die gut abgesetzte Unter
lauge entfernt, gibt man 315 kg 25gradige Atznatronlauge und. naeh und 
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nach 350 kg zerkleinertes Harz zu dem Kesselinhalt, laBt bis zur vol
ligen Verseilung des Harzes einige Zeit sieden und richtet mit 25grii.diger 
Lauge auf guten Stich abo Die so erhaltene, ziemlich feste Seife wird 
alsdann nochmals von der Unterlauge getrennt, Init heiBem Wasser 
gut ausgeschliffen und nochmals abgerichtet. Alsdann iiberlaBt man 
sie warm bedeckt einer 24--36stiindigen Ruhe. Die Seile wird dann 
in die Form geschopft und in dieser mit einer starken, etwa 36gradigen 
wsung von Kristallsoda (5-6 kg auf 100 kg Seile) durchgekriickt, um 
eine grOBere Festigkeit zu erzielen. Hiernach kriickt man die Seile kalt. 
Vielfach mischt man der KristallsodalOsung auch 1-2 kg Natron
wasserglas zu, das ein Auswittern der Soda verhindert und so fiir das 
Aussehen der Seile von Vorteil ist. 

Harzkernseife mit 100-120 % Harz. Der Ansatz fiir solche 
Seife besteht gewohnlich aus Knochenfett. Man gibt, je nach der GroBe 
des Ansatzes, einige Topfe Unterlauge in den Kessel, dazu einige Topfe 
25grii.dige .!tznatronlauge und bringt etwaige Abfii.lle dazu. 1st ein 
Teil derselben gelost, so kommen auch das Fett und Harz in den Kessel. 
Man halt nun die Masse stets so, daB sie einer dicksiedenden Seile ahn
lich sieht und gibt deshalb stets 25gradige .!tznatronlauge nach, wenn 
die Fette dies verlangen. Auf 100 kg Fett werden 100 kg 25gradige 
Lauge und auf 100 kg Harzetwa 80 kg Lauge benotigt. Siedet die 
Seile auffallig dick, so kann auch noch Unterlauge nachgegeben werden. 
Die fertige Seile muB einem dicken, braunen Teig ahnlich sein. Nimmt 
man ein Muster auf den Holzspatel, so laBt sich die Seile haufeln, ist 
ungewohnlich heiB und bleibt erkaltet gleich dick, ohne FluBstreilen 
zu bilden. Die fertige Seife stOBt keine Lauge, aber doch groBe Rosen 
durch, an denen man einige Spttren von Lauge wahrnehmen kann. 
N ach Fertigstellung deckt man den Kessel fest zu und formt am nii.chsten 
Morgen in langen, mehr breiten als hohen Formen. 

Transparente Har21kernseife. 360 kg Talg, 55 kg rohes PalmOl 
und 275 kg helles Harz werden zusammengeschmolzen und einige Ab
schnitte darin gelost. Hierauf werden 690 kg 20grii.dige Lauge zu
gekriic.kt und, wenn ein guter, leimiger Verbandvorhanden ist, weiter 
28grii.dige Lauge hinzugesetzt, bis man an der herausgenommenen 
Glasprobe das Absetzen von' Leim erkennen kann. Zu beachten ist, 
daB die Seife bei diesem Verfahren nicht zu heiB werden dad, da sie 
sonst schaumig wird, und daB sie nicht zu weit getrennt werden soIl, 
wenn man· ein transparentes Aussehen erzielen will. Wenn die ge
nommenen Glasproben messerriickenstark auflegen und erkaltet kleine, 
grauschwacie Punkte zeigen, muB man mit dem Trennenaufhoren. 
Die Seife wird alsdann dauernd gekriickt, nach dem Fertigsein fest 
im Kessel bedeckt und nach einiger Ruhe geformt. 

Schwarze Harzkernseife Diese Seile, die auch unter dem 
Namen "Bergmannsseile", "Mansfelder Saile" uSW. vorkommt, wird 
in folgender Weise hergestellt: 490 kg Palmkernol, 55 kg Tatg, 100 kg 
Harz werden mit 645 kg 25grii.diger .!tznatronlauge zu einem klaren 
Leim versotten, den man nach Zusatz von 25-30 kg Goudron (Destil
lationsriickstand der Stearinfabriken) gut abrichtet und schaumfrei 
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siedet, worauf mit Salz getrennt wird. Nach gutem Absetzen wird die 
Unterlauge entfernt, der Kern unter Kriicken mit etwas: heiBem Wasser 
verschliffen, und die fertige Seife alsdann in die FormgeschOpft und 
kalt gekriickt. - In ahnlicher Weise kann diese Seife aU{Jh aus Walk
fett, Knochenfett, dunklem Talg, Palmkernol, Kottonolsatz und dunk
lem Harz mit 25gradiger Atznatronlauge, gegebenenfalls unter Zusatz 
von 5 % Goudron als Kernseife hergestellt werden. 

Terpentinseife. Die einfachste Art, eine sogenannte Terpentinseife 
anzufertigen, besteht darin, daB man einer Harzkernseife nachtraglich 
einige Kilo Terpentinol zukriickt. Eine gewohnliche Harzkernseife wird 
in eine kleine Form von etwa 10 Zentner Inhalt geschOpft und 12,5 kg 
in wenig Wasser gelOste Kristallsoda dazu gekriickt. Wenn alles gut 
verriihrt ist, werden noch 2,5-3 kg Terpentinol beigegeben. Die Form 
bleibt unbedeckt stehen. 

Russische Sattelseife. Die echte russische Sattelseife, die in der 
Regel nicht in Stangen, sondern in Dosen verkauft wird, ist eine Talg
harzseife, die zur Halite aus russischem Talg, zur Halite aus Harz her
gestellt ist. Man verseift diesen aus Fett und Harz bestehenden Ansatz 
mit halb Pottasche und halb Sodalauge von 24 0 Be, laBt den Leim 
abeetzen und verschleift den Kern mit etwas warmem Wasser. Die 
klare, weiche Seife wird in Dosen oder Fasser gefiillt. Eine gute Sattel
seife in Stangen wird dadurch erhalten, daB man 10 Teile Talg, 5 Teile 
rohes Palmol und 3 1/ 2 Teile helles Harz zu einem Kern versiedet und 
nach Entfernung der Unterlauge etwa 7 Teile 27 griidige Atznatron
lauge und hierauf 7 Teile Palmkernol hinzugibt, auf leichten Stich 
abrichtet und nochmals mit Salzwasser soweit trennt, daB die Seife 
flattert und die Fingerprobe nafit. 

Kernseifen auf Leimniederschlag. 

Die HersteUung der handelsiiblichen, glatten Kernseifen beruht 
im wesentlichen auf zwei verschiedenen Siedemethoden, von denen 
jede unter Beriicksichtigung der jeweils zur Verarbeitung kommenden 
Fette ihre Berechtigung hat. Beide haben den Zweck, aIle in dem Kern 
etwa vorhandenen Unreinigkeiten mit dem iiberschiissigen Wasser una 
Alkali aus der Seife auszuscheiden und sonach eine voUkommen reine 
Seife zu erzielen.· Das eine Verfahren ist gekennzeichnet durch das 
Ausschleifen des auf Unterlauge gesottenen Kernes mittels Wasser bis 
zur Leimbildung und wird bei allen aus tierischen Fetten, Olivenol und 
Palmol gesottenen Seifen angewandt. Das zweite beruht auf der Bil
dung eines Leimniederschlags, der dadurch hervorgerufen wird, daB 
man die fertig abgerichtete Seife mit Salzwasser soweit trennt, daB 
eine Leimabscheidung erfolgt. Dieses Verfahren ist, wie eingangs 
auseinandergesetzt, nur bei Mitverarbeitung von Kokosol oder Palm
kernol moglich und wird teils auf direktem, teils auf indirektem Wege 
ausgefiihrt. 

Werden groBere Mengen dieser letztgenannten Fette mitverarbeitet, 
so wird der ganze Ansatz mit 25-30gradiger Atznatronlauge verseift, 
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auf I!chwachen Stich abgerichtet und mit starkem Salzwasser leicht 
getrennt. Von der mehr oder weniger sorgfaltigen Beobachtung dieser 
Punkte hangt es ab, ob schaum- und flockenfreie Seifen mit moglichst 
wenig Leimniederschlag erhalten werden oder nicht. Sollen hingegen 
dunkle Fette und Harze mitverarbeitet werden, so ist es richtiger, diese 
vorzusieden und als ausgesalzenen Kern, schon teilweise gereinigt und 
entfarbt, der Seife zuzufiihren. Auch ein etwa vorhandener Leimkern 
kann bei solchem Vorsud mit eingeschmolzen werden, do. sein Aus
sehen auf diese Weise nur gewinnen kann. 

Es ist gewiB nicht leicht, bei der so hautig wechselnden Konjunktur 
im 01- und Fetthandel ein immer gleichmaBig schOnes Fabrikat zu er
zielen, um SQ mehr muB daher der Seifensieder bedacht sein, die Eigen
schaften und die besten Verseifungsmethoden aller jeweilig zur Ver
wendung kommenden Fette und Ole kennen zu lernen, um sie natur
gemaB zu behandeln und ihnen sozusagen die beste Seite abzugewinnen. 

Es ist deshalb ganz besonders notwendig, die in den friiheren Ab
schnitten dieses Handbuches enthaltene Beschreibung der in der Seifen
fabrikation angewandten Fette, fetten Ole, Fettsauren und Harze ein
gehend zu studiE:,ren und sich mit ihren Eigenschaften vertraut zu 
machen. Auf Grund der dadurch erlangten Kenntnisse wird es jedem 
Praktiker, besonders aber dem Anfanger, leichter werden, einerseits 
etwaige, bisher noch nicht verarbeitete Fettstoffe ihrer Eigenart gemaB, 
vorteilhaft und nutzbringend zu verarbeiten, und andererseits zu be
urteilen, welche Fette bzw. Ole sich trotz etwaiger billiger Preise nicht 
zur Hersteliung eirtwandfreier Seifen verwenden lassen. 

AHe abgesetzten Seifen miissen schmutzfrei und glanzend sein. 
Niemand wird eine tot oder schmutzig aussehende Seife als gut be
finden, selbst wenn der Fettsauregehalt einer solchen hoher sein solite 
alsder einer klaren, blanken Seife. Man wahlt daher zum Ansatz von 
vornherein schmutzfreie Fette oder Fettsauren von moglichst heUer 
Farbe, die gegebenenfaUs noch durllh Aufkochen mit Salzwasser geklart 
werden. Falls auch dies nicht geniigt, laBt sich durch das oben schon 
erwahnte Kernvorsieden eine weitere Verbesserung erzielen. Die ge
brauchlichste Siedeweise ist jedoch das direkte Sieden unter Verwen
dung von Neutralfet.ten und Atzlaugen, wobei aber vor allem darauf 
geachtet werden muB, daB die Verseifung eine voHstandige ist und 
unverseifte Fettreste in der Seifenmasse nicht zuriickbleiben. 

Der ganze Siedevorgang ist, um das noch einmal zu betonen, ein 
chemischer ProzeB, der sich um so vollkommener vollzieht, je mehr 
man ihm Zeit zur vollstandigen Entwicklung laBt. Selten wohl sind 
diejenigen Seifen die schonsten, die am schnellsten fertig gemacht sind, 
und ganz unzweifelhaft ist das V orkommen so vieler Seifen, die nach 
verhaltnismii.Big kurzer Zeit besonders an der Oberflache ungebundene 
Fettsauren aufweisen, mit auf Rechnung einer allzu schnellen Fabri
kationsweise zu setzen. Wenn Palmkernol und Kokosol hoch im Preise 
stehen, so daB ihre Mitverarbeitung in groBeren Mengen nicht mehr 
lohnend ist, und andere Fette, wie Kammfett, Knochenfett, ErdnuBol, 
Kottonol, gehartete Fette u. dgl. an ihrer Stelle iiberwiegend im Ansatz 
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vertreten sind, so ist es unbedingt richtiger, zum Teil sogar notwendig, 
solche Fette vorzusieden, damit man nicht allein helle, sondern auch 
feste Seifen. erhalt. So gesottene Seifen halten sichauBerdem besser 
auf Lager und bleichen nacho 

. Je nach der Art der betreffenden Zusatzfette lassen sich groBere 
oder kleinere ~engen derselben beim Ansatz mitv~rwenden, da einer
seits die Festigkeit der Seife, andererseits die Schaumfahigkeit durch 
den Charakter· des Fettansatzes weitgehend beeinfluBt wird. So lassen 
sich Z. B. aus gutem Rindertalg bei einem Zusatz von nur 10-12 % 
Kernol sehr schone, feste und gut aussehende Seifen anfertigen; in 
Konsumentenkreisen sind aber solche Seifen trotz ihres sparsa:rnen 
Verbrauchs nicht beliebt, weil sie zu wenig schaumen. Sollen oder 
diirfen die Seifen Harz enthalten, wie Z. B. Oranienburger Seife, hell
gelbe Kernseife oder Sparkernseife, so lassen sich aus vorwiegend talg, 
artigen Fetten bei einem Harzzusatz von 15-20 % auch ohne Kernol 
noch ziemlich gut schaumende Seifen herstellen; aber das, was der 
deutsche Verbraucher in bezug auf leichtes Schaumen verlangt, ergeben 
solche Zusammenstellungen nicht. Man wird daher gut tun, Ansatze 
mit weniger als 25 % Kernol nicht zu versieden und die etwaigen Harz-
2usii.tze ganz auBer Betracht zu lassen. Ferner ist eS bei~tarkerer 
Mitverwendung von Talg oder talgartigen Fetten ratsam, diese zuna.chst 
in Kern zu sieden, um eine bessere Verseifung und, was namentlich 
bei Anwesenheit auch von weicheren Fetten sehr in Betracht zu ziehen 
ist, eine festere Seife zu erzielen. 

Scheint es des billigeren Preises wegen geboten, Kottonol, E:t;dnuBol 
oder Leinol mit zu verarbeiten, so verwende man mit Riicksicht aufdie 
Festigkeit der Seifen nicht mehr als 33 % davon; bei gleichzeitigem 
Harzzusatz empfiehlt es sich sogar, mit dem Zusatz der genannten Ole 
nicht iiber 25% hinauszugehen. . 

Kottonol und Leinol sind trocknende Ole, ganz besonders das 
letztere. Seifen mit solchen Zusatzen unterliegen daher der Gefahr, 
nach kiirzerem oder langerem Lager erst gelb- und spater braunfleckig 
2U werden. Vielfach ist die Meinung verbreitet, daB man sich durch 
krMtige Abrichtung der Seifen gegen dieses Gelb- oder Braun£leckig
werden schiitzen konnte; diese Anschauung ist jedoch vollkommen 
irrig, da sich gerade die maBig bis schwach abgerichteten Seifen am 
langsten·halten, wahrend eine kraftigere Abrichtung die Fleckenbildung 
in besonderer Weise zu begiinstigen scheint. Von den vorgenannten 
beiden Olen ist das Leinol das in dieser Beziehung empfindlichere, 
wahrend das Kottonol, das jetzt in zweckmaBigerer Weise als fruher 
gewonnen wird, die genannten Mangel nur maBig in Erscheinung treten 
laBt. Es lassen sich daher die besseren Marken desselben, ull1i zwar 
vorzugsweise die aus entschalter Saat gewonnenen Ole, in beschrii.nktem 
MaBe mit zur Anfertigung abgesetzter, weiBer Kernseifen heraIiziehen, 
indemsie zuIiii.chst mit den anderen zur Verwendung kommenden, 
talgartigen Fetten zu Kern vorgesotten werden. Nach Entfernung der 
Unterlauge ist alsdann die zur Verleimung des Kernols notige Atzlauge 
hinzuzugeben und anzusieden. Befindet sich das Ganze itn Kochen, 
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so fiigt man allmahlich das Kerne>! so hinzu, daB die Verseifung der 
jeweiligen Einzelmengen vollzogen ist, ehe man ein weiteres Quantum 
hinzuflieBen laBt. Man vermeidet auf diese Weise die gleichzeitige, 
plOtzlich eintretende und heftig verlaufende Verseifung der gesamten 
Kernolmenge und das damit verbundene starke Steigen der im Kessel 
befindlichen Seifenmasse. Nach beendeter Zugabe muB eine ruhig 
siedende Seife im Kessel liegen, die guten Druck, geniigende Festigkeit 
und nur einen maBigen Stich besitzt. Trennt man jetzt die Seife mit 
starkem, 24gradigem Salzwasser vorsichtig so weit ab, daB man die 
Abscheidung des Leimes yom Kern eben bemerken kann, so muB von 
der Oberflache bis auf den Leimboden eine schone, reine, gut abgesetzte 
und fleckenlose Seife vorhanden sein. 

Schaumige und schmutzfleckige Seifen sind immer ein Beweis dafiir, 
Q.aB zu kraftig abgerichtet wurde, und daB eine starkere Trennung mit 
Salzwasser notwendig ist. Es ist daher besonders zu beachten, daB voll
standig kaustisch gesottene Seifen eines als Stich bemerkbaren Ober
schusses an Alkali nicht bediirfen, und daB um so weniger Salzwasser 
zur Erzielung einer schaum- und schmutzfreien Seife erforderlich ist., 
je genauer man in bezug auf den Alkaligehalt das Richtige trifft; 

AIle kraftig und auf Stich abgerichteten Seifen entbehren, wenn 
rein k.austisch gesotten, der Fliissigkeit und Beweglichkeit. Sie sind 
zah und leimig und lassen aus diesem Grunde Schmutz und farbende 
Teile nicht oder nur ungeniigend nach unten sinken. Aus diesem Grunde 
sind sie auch besonders dann sehr schmutz- und buntfleckig, wenn zum 
Trennen viel Salzwasser verbraucht wurde. 

1m folgenden solI nun ·die Herstellung einer abgesetzten Kernseife 
aus den vorgenannten Materialien naher beschrieben werden. 

Wachskernseife oder wei13e Kernseife. Angenommen, es solI ein 
groBerer Ansatz von Neutralfett zu glattweiBer Kernseife verarbeitet 
werden. Der Siedekessel ist mit Dampfleitung versehen und besitzt am 
Boden einen Abla.Bhahn zum· Ablassen der Unterlauge. Der Ansatz 
auf je 1000 kg Fertigfabrikat soIl bestchen aU8:~:~' 

160 kg Talg, talgartigem oder gehiirtetem Fett (~algol), 
160 " Kottonol oder hellem ErdnuJ301, 
325 " Kernol oder Abfallkokosol. 

Talg, Talgfett oder Talgol nebst Kotton61 oder ErdnuBol kommen 
zuerst in den Kessel und werden mit 20gradiger Lauge verseift. Zur 
vollstandigen Verseifung von 320 kg Fett wiirden ungefahr 385 kg 
20 gradiger Atznatronlauge notig sein, die man praktischerweise aus 
einem hochstehenden, mit einem Fliissigkeitsmesser versehenen Laugen
behalter direkt in den Siedekessel einflieBen laBt. Man laBt zunachst 
etwa 1/10 der notwendigen Lauge zulaufen und dann Dampf einstromen. 
Der Verband bildet sich sehr schnell, wora uf man langsam, unter 
ruhigem, gleichmaBigen Sieden weiter Lauge zulaufen laBt, immer 
darauf achtend, daB der Verband nicht gestort wird. Je mehr Lauge 
in den Kessel kommt, um so dicker wird der Seifenleim, so daB es sich 
empfiehlt, starkes Salzwasser bereit zu halten, um mit seiner Hilfe 
cinem vollstandigen Dickwerden der Masse vorzubeugen. Da das Salz 
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aOOr trennend wirkt und smnit den Verb and stort, muB gegebenenfalls 
mit der Zugabe von Salzwasser vorsichtig verfahren werden, 1 % Salz, 
auf den Olansatz gerechnet, geniigt gewohnlich, um den Seif'lnleim 
hinreichend fliissig zu halten. Wenn die Lauge bis auf einen kleinen 
Rest im Kessel ist, wird die Seife auf dem Probespatel einer genaueren 
Priifung unterzogen. Bei einiger 'Obung ist leicht zu erkennen, ob sic 
mit Alkali gesattigt ist, oder noch eines groBeren Laugenquantums 
bedad. Stich soIl die Seife nicht haben, es geniigt vollstandig, wenn 
!!i.e sich beim Auftropfen einer Pheno]phtaleinlosung leicht rotet. 
Sollte es aOOr einmal vorkommen, daB das Laugenquantum zu reichlich 
bemessen wurde, so ist der vorhandene Stich durch Nachgabe von etwas 
Fett oder 01 wieder aufzuheben. 1st die Seife richtig getrofien, so wird 
sie allmahlich mit Salz iiberstreut. Wahrend sich die Unterlauge aus
scheidet, beginnt die Seife allmahlich zu reiBen. Die Unterlauge selbst 
muB voUstandig klar bleiben und darf sich nicht triiben oder beim Er
kalten gallertartig werden. 1st letzteres der Fall, so ist dies ein Beweis 
dafiir, daB sich noch ungebundenes Alkali in der Seife befindet, das 
durch weiteren Zusatz von Fett oder 01, oder besser etwas Fettsaure 
zu neutralisieren ist. 

Die Seife bleibt nun einige Stunden ruhig stehen, damitSich die 
Unterlauge gut absetzen und schlieBlich abgelassen werden kann. Als
dann wird die zur Verseifung des Palmkernols notige Lauge, nicht ganz 
210 kg einer 30gradigen Atznatronlauge, in den'Kessel gebracht und 
das oben erwahnte Palmkernol allmahlich hinz~gegeben. 1st auch 
dieses im Kessel, und hat man eine ruhig siedende, dem Anschein nach 
fertige Seife erhalten, so prii£t man die Abrichtung. Ein geiibter und 
erfahrener Seifensieder wird schon am Griff und Fingerdruck einer ab
gekiihlten Probe beurteilen konnen, ob die Seife geniigend abgerichtet 
ist oder nicht. Der Anfanger wird aber zunachst noch die Zunge zu 
Hille nehmen miissen, um festzustellen, op und wieviel Abrichtung 
vorhanden ist. Auf Grund des Befundes ist das erhaltene Produkt 
gegebenenfalls zu korrigieren, indem man entweder noch Lauge,nach
gibt oder den vorhandenen AlkaliiiberschuB mit 01 oder Fett aussticht. 

Nun nimmt man zu den weiteren Proben Phenolphtaleinlosung 
zu Hille. LaBt man einen'Tropfen derselben' auf die Oberflache einer 
zu untersuchenden Seife fallen, so farbt sich diese bei einem etwaigen 
AlkaliiiOOrschuB blutrot, bleibt aber farblos, wenn noch Abrichtung 
fehIt. Man kann also mit diesem Reagens leicht und genau feststeIlen, 
ob alles Fett mit Alkali gesattigt, oder ob von letzterem schon ein t"ber
schuB vqrhand~n istl}. Man laSt nun die Seife noch eine Zeitlang 
sieden. um an Hand weiterer Proben festzustellen, daB sich der vor
handene, geringe Laugeniiber schuB nicht wieder verliert. Bleibt das 
Ergebnis unverandert dasselbe, d. h. zeigt die Seife beim Auftropfeln 
der Phenolphtaleinlosung eine schwache Rotung, so wird sie, mit 
20gradigem Salzw&Sl'!er getrennt. Da die Seife aber nur geringen Alkali-

1) Diese Probe ist jedoch nur zuverliissig, wann freies kohlensaures Alkali, 
das ebenfalls Rotfli.rbung veranlaGt, nicht vorhanden iat. ' 
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iiberschuB besitzt, so geht sie mit schon geringen Mengen der SalzlOsung 
(32-38 kg) leicht aus dem Verb and und setzt den Leim abo Wenn der 
ausgesalzene Kern, mit dem Spatel geworfen, flattert, bei der Druck
probe leicht naBt, und wennsich beim Ablaufen yom Spate} trockene 
Stellen zeigen, so ist die Seife geniigend getrennt und fertig. Nach 
36stiindiger Ruhe im gut bedeckten Kessel wird sie nunmehr in die 
Formen geschopf~ oder mittels Rotationspumpe entweder ebenfalls 
in Formen oder in den Behalter der Kiihlmaschine abgepumpt. Der 
im Kessel verbleibende Leim wird mit Fett oder besser Fettsaure aus
gestochen, wobei sich gleichzeitig ohne weiteren Salzzusatz eine klare 
Unterlallge ergibt, die sehr rein ist und gewohnlich, dem Glyzerin
gehalt der verarbeiteten Ole und Fette entsprechend, 7-8 % Glyzerin 
enthalt 1). 

Das Sieden aller Seifen auf Leimniederschlag, welche Harz enthalten, 
wird ebenfalls wie vorbeschrieben ausgefiihrt. Das Harz wird mit im 
Kern versotten, wodurches bereits weitgehend entfarbt und yom 
Schmutz befreit wird. Arbeitet man jedoch von vorriherein mit reinen 
Fetten oder Olen, so kann man den ganzen Ansatz direkt versieden und 
fertig machen; man verwendet dann eine nur 30gradige Atzlauge, be
handelt aber das Abrichten und Trennen der Seife wie oben be
schrieben. 

Urn eine besonders schone, weiBe Seife zu erzielen, kann man, falls 
geniigend Zeit zur Verfiigung steht, auch so arbeiten, daB der Talg und 
das 01 zuerst verseift und ausgesalzen werden. Nach Entfernung der 
Unterlauge kommt alsdann das Kernol und die Lauge in den Kessel, 
nach deren Verseifung nochmals ausgesalzen und die Unterlauge ab
gelassen wird. 

Zu dem ausgesalzenen Kern bringt man nun soviel Wasser, daB er 
sich verleimt und als diinne, stark verschliffene Seife hochsiedet. Wenn 
richtig abgerichtet, ergibt sich alsdann bei geniigend langem Absitzen 
eine sehr reine, weiBe Seife. 

Kommen Fettsauren zur Verarbeitung, so werden dieselben natiirlich 
mit Ammoniaksoda verseift. Handelt es sich urn einen frischen Ansatz, 
so wird die SodalOsung, welche zur Verseifung des ganzen Ansatzes ge
braucht wird, gleich in dem Siedekessel bereitet. SoIl der Ansatz aus 
5000 kg Fettsaure bestehen, die 90-95 % freie Fettsaure enthalt, so 
sind 90 % yom ganzen Ansatz, d. h. 4500 kg reiner Fettsaure mit 45 X 21 
= 945 kg Ammoniaksoda zu verseifen. Die SodalOsung selbst wird auf 
30° eingestellt. Sobald sie am Kochen ist, laBt man die Fettsaure zu
laufen. Erfolgt der Dampfzutritt den Verhaltnissen entsprechend, so 
braucht der Zulauf nicht unterbrochen zu werden, bis der ganze Ansatz 
im Kessel ist. Entweder gleich von Anfang an oder auch beim Zu
laufen der Fettsaure gibt man 2-3 % Salz in den Kessel, die Seife 
wird dann nicht so dick, die Kohlensaure kann leichter entweichen und 
die Masse kommt nicht allzu sehr zum Steigen. Eswird nun gekocht, 
bis alle Soda gebunden und die Kohlensaure ausgetrieben ist, und in 

1) V gl. S. 270. 
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der gleichen Weise weiter gearbeitet, wie bei Besprechung der "Mar
seiller-Seife" bereits eingehend beschrieben wurde. 

Es muB hier jedoch bemerkt werden, daB nur einige Spaltverfahren 
Fettsauren ergeben, bei deren aIleinigQr Verarbeitung man ebenso 
schtine, helle und weiBe Kernseifen erhalten kann, wie aus Neutralfetten. 
Wenn trotzdem mit Fettsauren gearbeitet werden muB, so hillt man sich 
durch nachtragliches Bleichen der Seife, wozu verschiedene Bleich
mittel zur Verfiigung stehen, die der fertigen Masse beim Ausschleifen 
oder vorher schon beim Aussalzen zugegeben werden (Blankit). Sollen 
Talg oder ErdnuBtil mit verarbeitet werden, so ist es besser, diese als 
Neutralfett zu verseifen, das wesentlich schtinere Seifen ergibt, als wenn 
nur Fettsauren verarbeitet werden. Die Arbeitsweise ist dann so, daB 
zuerst die Fettsaure mit Ammoniaksodaltisung verseift wird, und erst, 
wenn die Kohlensaure vollstandig ausgetrieben ist, die Lauge fiir das 
Neutralfett zugegeben wird. Hierauf laBt man aufsieden und daB 
Neutralfett hinzuflieBen. Besser verseift man allerdings das Neutral
fett besonders in einem zweiten Kessel, salzt aus. und schtipft oder 
pumpt den Kern zu der Seife aus Fettsaure. Das Fertigsieden geschieht 
dann in derselben Weise, wie vorher beschrieben wurde. 

Fast dieselbe Arbeitsweise wie bei der Verseifung von Fettsauren 
ergibt sich, wenn nach dem Krebitz-Verfahren gearbeitet wird. So
bald die Sodaltisung, der sogleich 5 % Salz zugesetzt wird, am Kochen 
ist, beginnt man mit dem Eintragen bzw. Einstreuen der Kalkseife. 
Wahrend man das Ganze in lebhaf.tem Sieden erhaIt, schreitet die Um
setzung gleichmaf3ig, ohne stiirmische Reaktion fort und ist melstens 
2-3 Stunden nach Einbringung der letzten Kalkselfe beendet. Man 
hat hier zu beobachten, daB in der kochenden Seifenma"8se Kalkseifen
teilchen nicht sichtbar bleiben, da erst nach deren vtilligem Verschwin
den der VerseifungsprozeB beendet ist. Die Masse wird nun vorsichtig 
ausgesalzen. Sobald sich eine milchige Unterlauge zu zeigen beginnt, 
und die Seife beim Werfen mit dem Spatel grtiBere Blasen nicht mehr 
bildet, ist die Trennung nahe. Die Seife soIl nun ganz gelinde sieden, 
damit sie Zeit hat, die Lauge abzusetzen. Der Kern muB gloBfleckig 
nach oben kommen und die milchige Unterlauge von unten durch
stoBen. Beim Werfen mit dem Spatel muB der Kern schwer sein und 
darf nur kleine, diinne Blasen in Erscheinung treten lassen. Sind aIle 
diese Anzeichen vorhanden, so kann man annehmen, daB die Unter
lauge keine Seife mehr geltist entMlt. Die Seife soIl dann nochmals 
1/2-1 Stunde schwach durchsieden, worauf sie einer etwa 12stiindigen 
Ruhe iiberlassen wird. Nach Ablauf dieser Zeit hat sich die Unter
lauge und der Kalkschlamm abgesetzt; der letztere wird am besten 
iIi einen besonderen BehaIter abgelassen oder ausgepumpt, wahrend 
die diinnere, gelbliche Unterlauge getrennt aufgefangen wird. Der 
Kalkschlamm wird alsdann sofort mit heiBem Wasser iibersprengt und 
soweit verdiinnt, daB sich die darin befindliche Natronseife zu einem 
diinnen, nicht zu zahen Seiferueim aufltist und die Kalkmilch selbst 
diinn von der Kriicke tropft. Je mehr Leimfett (Kokostil oder Palm
kerntil) im Ansatz ist, desto htiher diirfen die Baumegrade der oben 
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ausgeschiedenen Losung sein, und umgekehrt, je mehr Kernfette vor
wiegen, desto schwieriger lost sich die Seife in der salzhaltigen Fliissig
keit, die alsdann mit Wasser weitgehend zu verdiinnen ist. Niemals 
darf aber, selbst bei einem hohen Prozentsatz an talgartigen Fetten, 
die klare Losung schwacher als 3 0 Be sein, da sich sonst die Seifen
losung triibt und der Kalkriickstand schlecht abzupressen ist. 

Die aus der Filterpresse ablaufende Seifelllosung wird zum Aus
schleifen des Seifenkerns benutzt, wahrend der Rest zweckmaBigerweise 
mit der Unterlauge auf 24 0 Be eingedampft und zum Aufiosen der fiir 
den nachsten Sud benotigten Sodamenge wieder benutzt wird. Die 
Salzlauge kann namlich zu mehreren Suden immer wieder Verwendung 
finden, da der Kalk ein nicht zu unterschatzendes Entfarbungsver
mogen besitzt. Bei Wiederverwendung ist jedoch auf den Sodagehalt 
Riicksicht zu nehmen, der in der Regel gerade den DberschuB iiber die 
aquivalente Menge bildet. 

Das Ausschleifen des Kerns im Seifenkessel geschieht in der iiblichen 
Weise wie bei den anderen, vorbeschriebenen Verfahren. Es ist nur 
darauf zu achten, daB bei einer gleichzeitigen Verarbeitung von Aus
stichkern auch die entsprechende Menge Atznatronlauge zugesetzt wird. 
Eine gewisse Menge derselben ist aber auch beim Ausschleifen an sich 
notwendig, auch wenn die Seifenmasse selbst vollkommen verseift ist. 
Die jeweils erforderliche Menge hangt dabei von der notigen Ausschleif
fiiissigkeit ab, fiir deren Herstellung sich, wie erwahnt, am besten die 
von der Filterpresse ablaufende Seifenlosung eignet. Diese Seifen
lOsung enthalt schon etwas Soda und Salz, es fehlt demnach nur noch 
etwas Atznatron, dessen Konzentration am besten mit etwa 1 % be
messen wird. Auf den Kern von je 100 kg Fettansatz sind meistens 
20 kg Seifenlosung erforderlich, vor deren Zugabe aber der Kern mit 
direktem Dampf etwa eine halbe Stunde tiichtig durchgekocht werden 
soll. Wenn Ausstich vorhanden ist, gibt man auch diesen gleichzeitig 
mit der notwendigen Menge 38gradiger Atzlauge hinzu. 

Der so erhaltene Kern muB schon fiiissig sein und beim Werfen mit 
dem Spatel Blasen geben, die aber nicht zu groB sein diirfen. Die Seife 
wird dann im zugedeckten Kessel einer 36-48stiindigen Ruhe iiber
lassen, worauf sie in die Formen geschopft oder in den VorratsbehaIter 
der Kiihlmaschine gepumpt wird. 

Der abgesetzte Leimniederschlag wird nicht ausgesalzen, sondern 
mit der alten Salzlauge vermischt und nach Zugabe der berechneten 
Menge Soda ffrr den nachsten Sud verwendet. 

Die erhaltenen Seifen sind durch helle Farbe, Reinheit und ange
nehmen Geruch besonders gekennzeichnet. 

Oranienburger-,Hellgelbe-, Sparkern- oder Ole'inseife. Unter diesen 
Namen wird eine glatte Harzkernseife von gelblich heller, wachsartiger 
Farbe in den Handel gebracht, die gern und viel gekauft wird und wohl 
in absehbarer Zeit fast aile anderen harten, insonderheit auch die Esch
weger Seifen ganz verdrangt haben wird_ Ihre Beliebtheit verdankt 
sie- zunachst ihrem sehr guten Aussehen und der Tatsache, daB sie 
auBerst sparsam im Gebrauche ist. Auch durch die Mitverwendung von 
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Harz, preiswerten gelblichen, weichen Fetten und Olen, im Fettansatz 
kann sie verhrutnisma6ig billig gehandelt werden, und gibt vor alIem 
auch bei Verwendung von kaltem Wasser reichlich und schnell einen 
angenehmen weichen Schaum. Auch selbst bei langem Lagern halt 
sie sich, sachgemaf3e Herstellung vorausgesetzt, recht gut und wird 
nicht iiberma6ig hart, alle~ Eigenschaften, die von den Hausfrauen 
sehr geschatzt werden. Zu ihrer Herstellung sind besonders gute, 
heIlfarbige Fette und Ole und schOnes, helles Harz notwendig. Es 
sind daher in erster Linie Palmkernol, KokosabfalIol, Talg,· helles 
Knochenfett, Kammfett, Schmalz oder schmalzartige Fette, weiBes 
Olein, ErdnuBol, gutes Kottonol und helles Harz zum Ansa.tz zu ver
wenden. Die schonsten Seifen erhalt man, wenn der Ansatz aus 66 Teilen 
Palmkernol, 33 Teilen Talg und 15 Teilen hellem Harz besteht. Das 
fiir diese Seifen erforderliche Siedeverfahren ist genau das vorbeschrie
bene, ob direkt oder indirekt, mit Karbonatverseifung oder nach dem 
Krebitzverfahren gearbeitet wird. Allein das Harz sollte bei diesen 
Seifen stets vorgesotten werden, da dasselbs stets Schmutz und Farb
teile enthalt. Wenn nicht ein alleiniges Versieden vorgezogen wird, 
wird es daher gewohnlich in dem Leimkern des vorhergehenden Sudes 
vorverseift. 

Da aIle, mit einem groBeren Prozentsatz Harz gesottenen Seifen 
leicht zum Absetzen neigen, so kann neben den vorbesprochenen Me
thoden aber eine weitere Siedeweise eingehalten werden, die bei Seifen 
ohne Harz nicht angangig ist. Zu diesem Zweck kommen Leimkern 
und Abfalle in den Kessel, dazu die Hrufte der fiir den ganzen Ansatz 
notigen Lauge, die beim Arbeiten auf freiem Feuer 29--30 0 Be stark, 
beim Arbeiten mit Dampf 3~36 0 stark sein solI. Sind Kern und 
Abfalle zergangen, so gibt man von den zu verarbeitenden Fetten und 
Olen, zuerst die am wenigsten reinen und stark riechenden in den Kessel 
und laBt diese in der iiberschiissigen Lauge stark durchsieden. Nun
mehr wird mit Hille des Palmkernols der Verband herbeigefiihrt, und 
sodann der Rest des Ansatzes und schlieBlich auch das Harz nach und 
nach gleichzeitig mit der noch fehlenden Lauge zugegeben. 1st der 
ganze Ansatz im Kessel, so solI, gegebenenfalls nach Zusatz von etwas 
Salzwasser, eine nicht iiberma6ig dicke, leicht und locker siedende 
Seife resultieren. Wiinscht man ein fluBreiches Erzeugnis zu erzielen, 
so wird die Seife im Kessel noch einige Stunden der Ruhe iiberlassen 
und alsdann noch heiB geformt. Die Formen bleiben zwei Tage gut 
zugedeckt stehen, damit sich der Leim gut absetzen kann. Auf diese 
Weise bleibt im Kessel kaum ein SchOpfer tief Leim, der, mit etwas 
Fettsaure oder Harz ausgesotten und dann ausgesalzen, sehr wenig 
Unterlauge abgibt.Je zaher und fester ein solcher Leimniederschlag 
ist'-- was man besonders dann erreicht, wenn man Salz mog1ichstver
meidet und nicht stark abrichtet -, desto mehr kann man auf gutes 
Absetzen in der Form rechnen. Die Seifen baben, so bebandelt,eine 
schOne, glanzende Kernfaserbildung, lassen sich aber nur. mit gut kon
st~ierten Schneidemaschinen regelmaBig zerteilen. Schon seit·· ein~r 
Reihe von Jahren wird aber fast alIgemein weniger Wert auf Sellen 
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mit FluBbildung gelegt, weshalb man die Oranienburger Seifen jetzt 
meist im Kessel vollstandig absetzen laBt. Kurz nach dem Fertig
sieden wird derselbe deshalb mit dicken gutpassenden Deckelbrettern 
dicht geschlossen und mit Decken, Matten und auch wohl Sacken 
warm verpackt und zweckmaBig bis zu 36 Stunden der Ruhe uber" 
lassen. In dieser Zeit setzt sich der Leim von allen Unreinlichkeiten 
klar ab und wird nun, entweder in die Formen gebracht, oder in die 
Kuhlpresse gepumpt, die bei umfangreicherer Herstellung von Oranien. 
burger Seife ein fast unentbehrliches Hilfsmittel geworden ist. 

Harzkernseifen. Mit dem Namen "Harzkernseifen" bezeichnet man 
Mufig Produkte, die ebenso wie die Oranienburger Seifen angefertigt 
werden, in der Regel aber bis zu 30 % Harz enthalten und mit rohem 
Palmol gefarbt werden. Meistens betrachtet man diese Seifen mit 
Recht als Objekte, die es gestatten, dunklere Fette, sowie Leimboden 
und allerhand Abfalle mit unterzubringen, da die Farbe des Palmols 
vieles verdeckt. Man darf jedoch mit der Verwendung solcher dunklen 
Fette und Abfalle nicht allzu weit gehen, da man sonst eine dunkel. 
braune Seife erhalt, wahrend in Konsumentenkreisen auch hierbei Wert 
auf moglichst reinrote Farbung gelegt wird. 

Die Vermehrung der Kernseifen. 

Eine erhohte Ausbeute wird bei den Kernseifen bekanntlich schon 
durch das Schleifen erhalten, da die Seife bei dieser Operation eine 
gewisse Menge Wasser aufnimmt. Diese darf jedoch eine bestimmte 
Grenze nicht uberschreiten, wenn die Seife nicht zu leimig und weich 
werden soll.· 

SolI eine Kernseife hoher vermehrt werden, so geschieht dies durch 
Einkriicken verschiedener Surrogate. Als passende Vermehrungsmittel, 
die besonders die Eigenschaft besitzen, das Aussehen der Seife nicht 
allzu stark zu schadigen, haben sich Wasserglas, Sodalosung und Talk 
bewahrt, die einzeln oder am besten gemeinschaftlich Verwendung 
finden. Wasserglas, allein angewandt, hat zwar die Eigenschaft, einer 
damit vermehrten Seife im frischen Zustande ein gutes Aussehen zu 
verleihen und sie vor zu schnellem Austrocknen zu bewahren; nach 
dem Eintrocknen aber werden diese Seifen unansehnlich und steinhart. 
1m Gegensatz hierzu trocknet eine nur durch SodalOsung vermehrte 
Kernseife stark aus, wahrend Talk wieder, gut verteilt, ein zu starkes 
Austrocknen und Hartwerden verhindert, aber ein triiberes Aussehen 
der Seife veranlaBt. Gemeinschaftlich verwandt erganzen sich die ge
nannten Stoffe aber gegenseitig, so daB eine vorteilhafte, fur alle Kern
seifen geeignete Fullungskomposition aus Wasserglas, Sodali:isung und 
Talk bestehen muB. Am besten verriihrt man 100 kg Talk in 150 kg 
kochendem Wasser, setzt 30 kg Kristallsoda und schlieBlich unter leb
haftem Krucken portionsweise 140 kg Natronwasserglas hinzu. 

Die fur eine Vermehrung in Betracht kommenden Kernseifen, zu 
deren Herstellung am besten recht stearinhaltige Fette Verwendung 
finden,. mussen in der friiher angegebenen Weise zunachst mit ent. 



Die Vermehrung der Kernseifen. 297 

sprechenden Laugen verleimt, ausgesalzen und dann zu einem schaum
freien, strotzigen Kern eingedampft werden, der dann mit.Wasser gut 
verschliffen wird. Eine gute Verseifung der verarbeiteten Fette ist 
unbedingt notig, da sich die Seife, wenn sie irgendwelche Mangel zeigt, 
nur schwach oder gar nicht fiillen laBt. Wenn der Kern genugend 
ausgeschliffen und gelost ist, sich blank und fest im Druck zeigt, die 
Unterlauge aber klar bleibt, so bedeckt man den Kessel und laBt langere 
Zeit zum Absetzen stehen. Nach dem vollstandigen Entfernen der 
Unterlauge werden alsdann der auf etwa75-80° C abgekuhlten Seife 
von der oben erwahnten FUllung 30-40 kg auf 100 kg Fettansatz zu
gekruckt. Da jedoch die Grundseife verschieden ausfallen und des
halb auch mehr oder weniger Fullung aufnehmen kann, so gebietet die 
Vorsicht, erst bei kleinen Mengen Seife ihre Aufnahmefahigkeit fur die 
Fullung zu probieren, urn nicht etwa den ganzen Sud zu gefahrden. 

Beim FUllen selbst ist vieles zu beobachten, und man hat gewohnlich 
mit einigen MiBerfolgen zu kampfen, ehe man bei genugender Aufmerk
samkeit und Erfahrung mit stets guten Erfolgen rechnen kann. Manche 
Seifen fullen sich leichter und besser, wenn die Fullung warm angewandt 
wird, wahrend andere wieder eine kalte Fullung besser aufnehmen. 
Auf aIle FaIle aber solI die Seife nach dem ZukrUcken der Fullung dick 
und blank aussehen und einer gerippten Eschweger gleichen. Das 
Fullen selbst kann sowohl im Kessel, nach volliger Entfernung der 
Unterlauge, wie auch in einem anderen, passenden Behalter ausgefuhrt 
werden.· Von den eingangs erwahnten Maschinenfabriken werden auch 
besonders konstruierte Mischkessel hergestellt, welche sich zur Ver
mehrung der Kernseifen ganz vorzuglich eignen. Diese Kessel, welche 
einen Fassungsraum fur 1000-1500 kg Seife haben, sind doppelwandig, 
durch Dampf beheizbar, innen mit einer starken Schnecke fur Vor
und Rucklauf und unten mit einem weiten AblaBventil ausgerustet, 
durch das auch dicke Seifen noch gut ablaufen konnen. Sobald die 
FUllung gut verriihrt ist, was bei der intensiv arbeitenden Schnecke 
ziemlich schnell der Fall ist, wird die Seife am besten in eine darunter 
aufgestellte Form abgelassen. 

In der gleichen Weise wie die weiBen Kernseifen konnen auch die 
aus gleichem Material mit 30 % Harz hergestellten Harzkernseifen 
behandelt werden, da sich auch hier eine Fullung bis zu 30 % ein
krucken laBt. 

ZweckmaBigerweise werden die gefUllten Seifen in kleinen Formen 
zum Erstarren gebracht, in denen sie gleichmaBig rasch erkalten. Noch 
schoner werden sie aber in der Kuhlmaschine, durch deren plotzliche 
und gleichmaBige Kuhlung sie einen besseren Griff und ein glanzendes 
Aussehen erhalten. Auch sind sie sofort nach dem Schneiden versand
fahig, wahrend die in Formen erkalteten Seifen nach dem Schneiden 
einige Zeit zum Trocknen aufgestellt werden mussen, damit sie an 
Festigkeit gewinnen. 

Auch die auf Leimniederschlag mit und ohne Harzzusatz gesottenen 
Kernseifen konnen gefUllt werden, und zwar besonders gut, wenn neben 
dem Palmkern- und Kokosol eingroBerer Prozentsatz Talg oder Palmol 
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mitversotten wurde. Rauptsache ist jedoch, daB diezur Vermehrling 
,bestimmten Seifen recht rein und blank im Kesselliegen, keine Laugen
achade zeigen und geniigend fest sind. Auch ist es ratsam, diese Seifen 
Yor Zugabe einer groBeren Fiillung bis zu 36 Stunden im Kessel der 
Ruhezu iiberlassen und die Fiillungselbst in einem zweiten heizbaren 
Kessel vorzunehmen, wahrend mankleinere Fiillungenauch in der 
Form zukriicken kann. Mit der Rohe der Fiillung muB man aber sehr' 
vorsichtig sem, diL Seifen mitZusatzen von'Harz oder einem groBeren 
Gehalt an weichenFetten und Olen leicht zu weich ausfallen und eiD. 
un-oder schlecht-verkauflichesProdukt ergeben konnen. 

'Zum Vermehren der abgesetzten Kernseifen verwendet man ent
w~der ebenfalls: die oben erwahnte Fiillung aus Wasserglas, Sodalosung 
und Talk oder eine durch L,osen von I Tell Kristallsoda in 2-3 Tellen 
Natronwasserglas bereitete Fiillung. Auch Wasserglas, mit 20gradiger 
Lauge auf. 28° Be gestellt, sowie eine Fiillungskomposition aus 103 
Tellen Wasserglas, 19 Tellen 22gradiger Sodalauge, 2 Tellen 10gradiger 
Pottaschelaug'e, '4 Tellen Chlorkalium und 5 Tellen Kristallsoda finden 
vielfache Verwendung. Eine weitere Fiillung besteht aus gleichen 
TellenPottasche, kalzinierter Soda und Salz, die ,in Wasser zu einer 
LOsung von 24 0, Be vereinigt sind, und schlieBlich ist auch noch das 
sogenannte kaustische Wasserglas zu erwahnen, das, aus 100 Tellen 
Wasserglas, 121/2 Tellen 40gradiger Atznatronla:uge und 50 Tellen 
frischem' Kalkwasser (aus I Tell Kalk und 5 Tellen Wasser) hergestellt 
und auf 45° Be eingedampft, als besonders gutes Vermehrungsmittel 
empfohlen wird. 

Halbkern- oder Eschweger Seifen. 

1n den letztenJahren vor dem Kriege, ist die Erzeugung von Esch
weger Seifen in Deutschland immer weiter zuriickgegangen, jedoch 
ist a~unehmen, daB, bedingt durch die voraussichtlich noch lange an
dauerndeTeuerung aller Fette und Ole, gute Seifen mit hOherer Aus
beute, un.d dazu zahlen an erster Stelle ,die Eschweger Seifen', wieder 
mehr, gefordert werden diirften. ' 

Die Rerstellung der Eschweger Seifen hat in den beiden letzten 
Jahrzehnten ebenso wiedie der Kernseifen eine Anderung erfahren, 
da man heute auch bier fast ausschlieBlich mit Dampf arbeitet und 
groBtentells Fettsauren durch kohlensaure Alkalien verseift. 

Bei der Verseifung selbst findet je nach dem zur Verarbeitung 
kommtmden Fettmaterial sowohl die direkte wie die indirekte Siede
weise Anwendung. Was die Zusamm~nstellung des Fettansatzes be
trifft, sogeht man am sichersten, wenn man zur Ralfte Palmkernol 
und zur Ralfte tierische Fette verarbeitet, doch laBt sich auch mit 
35 % Palmkernol und 65 % tierischen Fetten eirie schOne Seife erzielen. 
1st KokosOl zur Verfiigung, so werden gewohnlich 30 % desselben mit 
70 % stearinhaltigen Fetten gemischt, als AnSatz genommen. Auch 
Kottonol kann in bescheidenen. Grenzen mitverarbeitet werden, Leinol 
~ber ist von. den Eschweger Seifen fernzuhalten, daes schlechte Aus-
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beuten ergibt und die Seifen, die mit der Zeit einen unangenehmen 
Geruchannehmen, sehr rasch nachdunkeln la6t. 

Die Fette, die man demnach fiii' die Herstellung von Eschwegel' 
Seifen empfehlen kann, sind also Palmkernol, billiges Kokosol oder 
Kokosabfallol, Talg, Knochenfett,Kammfett, schmalzartige Fette, ge
bleichtes Palmol, Erdnu601 und Kottonol. In neuerer Zeit sind dazu 
noch die geharteten Fette .gekommen, die sich ebenf8JJ.s recht gut zu 
diesen Seifen verarbeiten lassen. 

Bei Verwendung von Kernol und Kottonol· bleibt die Seife selir 
lange fliissig, weshalb sie kalter geformt werden mu6 als andere Seifen, 
zu denen mehr tierische Fette verarbeitet wurden. Am besten istes 
daher, wenn man solehe Seifen iiber Nacht im Kesselstehen J.a.6t, am 
anderen Morgen noohmals gut durehkriiektund dann erst.ausschOpft. 
Kottonol . ergibt . iibrigens bei der Eschweger Seife eine geringere Aus
beute als tierische Fette, was stets mit in Betracht gezogen werden 
mu6. WeIDer Grund und schOne Marmorbildung bilden einen Ma6-
stab fiir die Giite der Eschweger Seife; es geniigt daher nicht, die ge
eigneten Fette in richtiger Zusammenstellung zu v.erarbeitenund sach
gema6 zu versieden, zum guten Gelingen gehOrt auch das richtige 
KaustizitatsverhiUtnis der Seife, ohne dessen Beaehtung man leicht 
Millerfolge erleben kann. 

Die Frage, welche Siedemethode, die direkte oder die indirekte, 
bei Esehweger Seifen vorzuziehen ist und bei welcher eine· hohere Aus
beute erzieltwird, la6t sich nicht ohne weiteres beantworten;es hat 
vielmehr jede Siedemethode ihre Berechtigung, da sie im: wesentlichen 
durch den Fettansatz· bedingt wird. 1m allgemeinen bun m&n aber 
sagen, daB beide Siedemethoden die· gleicheW are und die gleiche Aus
beute ergeben, uilddaB es lediglich dai'auf ankommt, weiche Methode 
der Sieder am meisten beherrscht. Wer schnell arbeiten will, wird die 
direkte, weil kiirzere Siedeweise wahlen, vorausgesetzt allerdings, daB 
die z~r Verarbeitung kommenden Fette rein sind. Schmutzige ·Fette 
miissen stets vorgesotten oder, wenn man doch direkt sieden will, vorher 
gereinigt werden. 

Was die Anfertigung der Eschweger Seife mit Dampf allein betrifft, 
so geliOrt ziemlich viel tJbung dazu, um· den riChtigEln Wassergehalt 
und die richtige Kiirzung der Seife Zl1 erkennen. Ebenso ist bei der 
Verarbeitung von Fettsaure durch Karbonatverseifung viel Aufmerk
samkeit und Erfahrung notwendig, um eine Seife mit scliOnem Marmor 
und klarem Grunde· herzustellen. 

Die VermehrUng der Eschweger Seifen betreffend, ist vor allem zu 
sagen, daB diese Seifen zu ihrer Bildung an sich schon gewisse SaIze, 
kohlensaure oder kieselsaure AIkalien,- Chloral~en u. dgl., verlangen, 
w6shalb· sich auch nicht immer eine strenge Grenze ziehen laBt, wo dIe 
notwendigen Zusatze aufhoren und die kiinst1iche Vermehrung :an.£ii.ngt. 

Besteht eine Seife vorwiegend aus. Kernol, gegebenenfallsmitetwas 
Kott~il61· oder an~eren fliissigenoder halbfliissigen Fetten vermischt; 
so wird ale nur bei Anwendung selir kaustischer Lauge einen merklichen 
Zusatz an Wasserg!as aufnehmen, dagegen leicht eine bed~tende 
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Menge von Soda und Pottasche. Die Folge davon ist, daB bei dem 
gleichen Fettansatz eine mit Wasserglas behandelte Seife w~niger Aus
beute ergibt und ein schlechteres Aussehen besitzt, als eine mit anderen 
Salzen gekiirzte. Nur einen Vorzug konnte man jener einraumen; sie 
schlagt nicht so leicht aus und trocknet nicht so viel ein. Die besten 
Resultate wird man aber immer erzielen, wenn man nur einen Tell 
Wasserglas nimmt und die weitere Kurzung bzw. Fiillung mit anderen 
Salzen ausfuhrt. 

Die Ursachedieser Erscheinung liegt in der Natur des Fettansatzes 
begriindet. Die erhaltenen Seifen sind zu dunn und konnen schwere 
Zusatze ohne sttirenden EinfluB auf die Marmorbildung nicht auf
nehmen. 

Viel weniger Schwierigkeiten bietet jedoch die Behandlung mit 
Wasserglas, wenn man stearinhaltige Fette, Knochenfett usw. mit
versiedet. Bei einem Ansatz von halb Kernol und halb Knochenfett 
oder anderen talgartigen Fetten bietet eine Fiillung mit Wasserglas 
bis zu 20 % nicht die geringsten Schwierigkeiten. Allerdings ist es 
trotzdem noch notig, die Kurzung selbst mit anderen Salzen, wie Soda, 
Pottasche oder SalzlOsung zu vervollstandigen. Auch einige Prozente 
Talk lassen sich hierbei mitverwenden, ohne daB die Marmorbildung 
besonders erschwert wird. 

Die maBig mit Wasserglas vermehrten Seifen bieten einen wesent
lichen Vorteil dadurch, daB sie ein glatteres, gefalligeres Aussehen und 
mehr Griff besitzen, als die gleichen Seifen ohne Wasserglasfullung. 
Es ist jedoch auch hier eine gewisse Grenze nicht zu uberschreiten, da 
allzu stark gefiillte Seifen beim Lagern steinhart und miBfarbig werden. 

Soil die Seife einen h5heren Talkzusatz erhalten und dabei noch 
Wasserglas in groBerem Prozentsatz Verwendung finden, so ist es Vor
aussetzung, daB eine gut gearbeitete Grundseife vorliegt. Viel hoher 
wird ubrigens die Ausbeute einer Eschweger Seife auch durch erhOhte 
Wasserglasfiillung nicht, doch sind die so vermehrten Seifen dem Aus
trocknen weniger unterworfen; die Seifen mit hoherer Talkfiillung sehen 
meist tot und stumpf aus. , 

1m Folgenden sollen nun die verschiedenen Siedeweisen der Esch
weger Seife zunachst an einem Ansatz aus Kernol und talgartigen 
Fetten naher besprochen werden. 

Eschweger Seifen auf indirektem Wege 1). 

Ansatz fur 1000 kg Fertigprodukt: 
227 kg Kernol, 
113,5" Knochenfett, 
113,5" Pferdefett, 
454 ." .!tznatronlauge 25° Be, 
90 " Wasserglas. 

Pferdefett und Knochenfett, zu deren Verseifung etwa 227 kg Atz" 
natronlauge von 25 0 Be erforderlich sind, kommen zuerst in den Kessel. 
Um raschen Verband zu erzielen, gibt man alsdann zunachst 90 kg 

1) Siehe Fu13note S. 273. 
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Lauge und 145 kg Wasser dazu und erhitzt die Masse durch Feuer 
oder direkten Dampf. Nachdem aIles gut verbunden ist, setzt man 
nach und nach bei gutem Sieden die iibrige Lauge, wenn notig auch 
noch etwas Wasser hinzu, bis ein klarer, gut abgerichteter Leim im 
Kesselliegt. Nachdem man noch eine Zeitlang durchgesotten und einen 
maBigen Zungenstich festgestellt hat, wird der Leim mit ~ngefahr 
7-8 % Salz abgesalzen, bis die klare Lauge soeben abflieBt und ein 
schoner Kern dunkelplattig im Kessel leicht hochsiedet. Es ist dies 
das beste Erkennungszeichen dafiir, daB sich die Unterlauge gut und 
leicht absetzt. Hat man zu stark ausgesalzen und somit einen strotzigen 
Kern im Kessel erhalten, so setzt sich die Unterlauge schlecht ab, und 
es entstehen spater beim Fertigsieden leicht Storungen. Man bedeckt 
nun den Kessel, am besten iiber Nacht, und laBt die Unterlauge gut 
absetzen. Unterdessen hat man in einem anderen Kessel auf den 
zweiten 227 kg Atznatronlauge von 25 a Be, welche zur Versenung der 
227 kg Kernol dienen sollen, die etwa vorhandenen Abschnitte ge
schmolzen und mit den oben genannten 90 kg Wasserglas und weiteren 
45 kg Wasser vermischt. Zu dem Ganzen bringt man nun 207 kg Kernol 
nach und nach in den Kessel und deckt nach eingetretener Verseifung 
ebenfaIls gut zu; die iibrigbleibenden 20 kg Kernol behalt man zur 
Abrichtung fUr den nachsten Tag zuriick. 

Am folgenden Morgen bringt man alsdann die Masse in leichtes 
Sieden und laBt den Kern iiberschOpfen. Sobald die mit Hilfe der 
Kriicke oder durch direkten Dampf in Verband gebrachte Sene gut 
durchgesotten ist, wird sie schon und dick im Kessel hochsiedeil.. Man 
kontrolliert die Abrichtung auf leichten Zunge.nstich. 1st dieselbe 
noch zu kraftig, so richtet man mit dem restierenden Kerilol abo Nun
mehr setzt man die Farblosung zu und kiirzt, wenn notwendig, noch 
etwas mit 24gradigem Salzwasser. Wenn die Seife leicht hochsiedet, 
blank ist und iiber den ganzen Kessel Rosen bricht, so dad man an
nehmen, daB die Menge des angewandten Alkalis richtig getroffen ist. 
Wenn dann auBerdem die entnommenen Proben blasenfrei aufliegen 
und sich in der Mitte in FiinfmarkstiickgroBe noch so lange fliissig 
halten, daB beim Eindriicken des Fingers fliissige Sene hervorquillt, 
so kann man die Seife als fertig bezeichenen. Sie falit nun kurz yom 
Spatel, bildet kurze, gekriimmte Spitzen, die sofort erkalten, ist aber 
nicht hart wie eine Kernseife, sondern gewinnt erst allmahlich eine ge
niigende Festigkeit. 1st die Sene im Gegensatz hierzu :Q.och zah und 
lederartig, so ist sie zu kaustisch ausgefallen und muB mit Salzwasser 
vorsichtig so weit gekiirzt werden, daB sje die angefiihrten Anzeichen 
des Fertigseins besitzt. 1st die Seife trotz normaler Abrichtung zu 
diinnfliissig, so enthalt sie in der Regel zu viel Sodalosung bzw. Filll
lauge, vorausgesetzt aIlerdings, daB die Seife nicht wasserarm ist. Man 
hilft sich in diesem Falle in der Weise, daB man 25-45 kg reine Atz
natronlauge von 25 a Be zugibt; die Seife stoBt danach gebrochen durch, 
zieht sich aber schnell wieder zusammen. Die iiberschiissige Scharfe 
wird alsdann durch Zugabe von 25-45 kg Kernol wieder fortgenommen, 
wonach die Seife im richtigen Kaustizitatsverhaltnis stehen wird. Die 
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fertige Sene bleibt noch einige Stunden im Kessel stehen und wird 
dann geformt. 

Eschweger Seife auf direktem Wege. Das dire~te Sieden verein
facht die Anfertigung der EschwegerSene ganz bedeutend. Legt man den 
vorher angefuhrten Ansatz zugrunde oder erfahrt derselbe nur geringe 
Veranderungen, so ist die Arbeitsweise wie folgt zu empfehlen. 

Angenommen es sollen zur Verseifung kommen: 
227 kg Kemal, 
136 " Knochenfett, 
46 " gebleichtes Palmal, 
45 " Kottonal, 

454 " .!tznatronlauge von 25 0 Be, 
90 " Wasserglas, 

so wird das Sieden in der Weise vorgenommen, daB man mit den 454 kg 
Lauge etwaige Abschnitte verschmilzt, dann das Wasserglas zugibt und 
durchsieden laBt. Nunmehr kommt der Fettansatz nach und nach in 
den Kessel, indem man mit der Kriicke nachhilft, um Verband zu be
kommen. 20 kg Kernol halt man auch hier fur die spatere Abrichtung 
zuriick. 1st mit der Kriicke ein guter Verband hergestellt, so laBt man 
die Sene lebhafter durchsieden, richtet mit dem restierenden Kernol 
auf maBigen Zungenstich ab, farbt die Sene, wenn sie Rosen bricht 
und kiirzt dann in derselben Weise wie bei der vorher beschriebenen, 
indirekten Siedemethode. 

Will man einen hoheren Prozentsatz Kottonol oder nur Kernol und 
Kottonol verarbeiten, so laBt man am besten die Wasserglasfiillung 
fortfallen oder verwendet im Hochstfalle 5 % davon; iiberhaupt ver
tragt die oben beschriebene Sene keine starken Kiirzungsmittel; man 
wendet daher am besten 15-1Sgradiges Salzwasser oder SodalOsung 
an. Die fertige Sene laBt man iiber Nacht im Kessel stehen und kriickt 
am anderen Morgen vor dem Formen nochmals gut durch. 

Eschweger Seife mithoher Wasserglas- und Talkfilllung. Seifen, 
die mit hoheren Prozentsat'zen der genannten Surrogate vermehrt 
werden sollen, miissen wenigstens .zur Halfte aus guten, stearinhaltigen 
Fetten bestehen, wenn man eine sichere Garantie fur das Gelingen der 
Sene haben will. 1m iibrigen weicht jedoch das Sieden dieser Seifen 
in keiner Weise von der oben beschriebenen Siedemethode ab, zumal 
da erst beim Fertigsieden die besonderen Merkmale zu beachten sind, 
die diese Senen den oben beschriebenen gegeniiber aufweisen. Soll ein 
Ansatz von 

200 kg Kemal, 
100 " Talg, 
100 " Knochenfett, 
400 " .!tznatronlauge von 25 0 Be, 
80 " Wasserglas, 
60 " Talk, 
60 " Wasser 

zu Eschweger Seife versotten werden, so arbeitet man am sichersten 
mit der direkten Siedeweise. Man schmilzt auf den 400 kg Lauge die 
etwaigen Abschnitte, gibt die 80 kg Wasserglas und alsdann den Fett-
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ansatz bis auf 20 kg Kernol in den Kessel, bringt die Seife in Verband 
und richtet auf leichten Zungenstich abo 1st eine schone, dicke Seife 
entstanden, so gibt mannach und nach bei gutem Sieden und Um
riihren den im Wasser aufgeschwemmten Talk hinzu. Wenn sich die 
Talkfiillung im Kessel befindet, wird die Seife ziemlich diinn und grau 
aussehen und, besonders wenn noch Kiirzung fehlt, in breiten, diinnen, 
hautartig-weiBen Lappen vom Spatel flieBen. Man gibt nun vorsichtig 
bei weiterem guten Sieden 8-10 kg Salzwasser von 23-24 0 Be hinzu 
und priift den Stich, wenn alles gut versotten ist. 1st ein solcher starker 
bemerkbar, so ist noch Kernol nachzugeben, bis die gewiinschte Ab
richtung erreicht iilt. Die Seife wird nun wieder dicker sieden, auch in 
dicken Streifen vom Spatel fallen und kurze Spitzen bilden, die ungefahr 
einen Zentimeter Lange besitzen sollen. Bildet die Seife noch langere 
Zapfen, so kann man mit kiirzenden Mitteln, am besten trockener, 
kalzinierter Soda' oder Kristallsoda, die man iiber die Seife streut, noch 
weiter eingreifen. 1m Gegensatz zu den Eschweger Seifen ohne Talk
fiillung, deren Proben 5-6 Minuten fliissig bleiben und nach 7 Minuten 
noch in der Mitte fliissige Seife enthalten, bleiben diese talkhaltigen 
Seifen hOchstens 4 Minuten fliissig, obgleich sie dann ebenfalls noch 
warm und weich sind. Wer bei diesen, mit Talk gefiillten Eschweger 
Seifen so lange kiirzen wollte, bis die Probe 5 Minuten fliissig bleibt, 
wiirde als Resultat eine vollstandig diinne Seife im Kessel haben, die 
auch durch Kriicken in der Form kaum noch marmorierfahig sein wiirde. 
1st die Abrichtung gut, und sind die Eindampfungsflecke an der er
kalteten Glasprobe sichtbar - es sind dies helle, kleine Flecke, die sich 
an der Unterseite des Glases da zeigen, wo die Seife aufliegt -, so gibt 
man die in schwacher Pottaschelosung geloste Farbe iiber die Seife, 
laBt nochmals gut durchsieden und kriickt alsdann wahrend der nachsten 
2 Stunden im Kessel, oder auch sogleich in der Form so lange, bis die 
Seife "das Netz stellt". SchlieBlich laBt man in der Form bedeckt 
erkalten. 

Das Sieden der Eschweger Seifen mit Dampf. Das Sieden der 
Eschweger Seifen mit Dampf ohne jedes Feuer ist nicht leicht, da man 
nicht mehr allzuviel Korrekturen anbringen kann, wenn die Seife fertig 
gesotten ist. Um die .fiir Eschweger Seifen iibliche Ausbeute von 
210-,.220 % zu erzielen, verfahrt man daher wie nachstehend be
schrieben. Der Ansatz soIl bestehen aus 

227 kg Kernal, 
227 " talgartigen Fetten, 
368 " Atznatronlauge von 30 0 Be, 
90 " WassergIa.s, 
13,5" SaJzwasser von 240 Be. 

Die etwaigen Abschnitte werden mit Dampf auf den 368 kg Lauge 
von 300 Be geschmolzen. Alsdann werden die 90 kg Wasserglas und bis 
auf 20 kg Kernol, die man zur Abrichtung zuriickbehalt, der Fett
ansatz geschmolzen zugesetzt. Mit Hille der Kriicke sorgt man fiir 
schnellen Verband. Die im Kessel hochsiedende, dicke, schwere Seife 
wird nunmehr mit dem restierenden Kemol auf leichten Stich abge-
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richtet und das Salzwasser vorsichtig nach und nach hinzugegeben. 
Man priift nun nochmals Abrichtung, Wassergehalt und Kiirzung. 
Bei einer einwandfreien Seife sind die Merkmale des Fertigseins die 
folgenden: Die Seife darf, wie schon gesagt, nur einen ganz geringen 
Stich besitzen. An der unteren Flache der erkalteten Glasprobe diirfen 
sich nur am Rande weiBe Flecken bilden, wenn der Wassesgehalt richtig 
getroffen ist. Oberzieht sich die ganze untere Flache mit weiBen 
Flecken, so kann man der Seife noch etwas Wasser nachgeben, eine 
:M:aBnahme, die jedoch nur selten notwendig sein wird, wenn man wie 
angegeben verfahrt, da mit dem Dampf noch etwa 10 % Wasser wah
rend der Dauer des Siedens hinzukommen. Auch durch Fingerdruck 
kann man den Wassergehalt beurteilen, indem die gut abgerichtete 
Seife erst allmahlich einen festen Druck erhalten darf. Das richtige 
Kaustizitatsverhaltnis erkennt man am besten daran, daB aus einer 
fiinfmarkstiickgroB aufgetragenen Glasprobe bei 5-6 Minuten langem 
Liegen aus der Mitte noch fliissige Seife beim Eindriicken des Fingers 
hervorquillt. Erkaltet die Seife rascher, so ist noch etwas Salzwasser 
nachzugeben. 

Aus dem hier Gesagten ist schon ohne weiteres ersichtlich, daB 
beim Sieden der Eschweger SeHen nur mit Dampf schnell gearbeitet 
werden muB, damit nicht zu viel Wasser in die Seife kommt. Viel 
probieren und laborieren darf man hierbei nicht. 1st die Seife fertig 
im Kessel, so stellt man den Dampf ab und formt nach 2 Stunden in 
bekannter Weise. 

Die Herstellung der Eschweger Seifen durch Karbonatverseifung. 
Wenn Fettsauren zu Eschweger Seifen verarbeitet werden, so k6nnen 
sie, wie bei jeder anderen Seife, mit kohlensaurem Alkali, also hier mit 
kalzinierter Soda, verseift werden. Wird nur ein Teil Fettsaure, der 
andere Teil Neutralfett verwendet, so wird die Fettsaure allein vor
gesotten, und erst nach beendeter Karbonatverseifung die Atzlauge 
mit dem Wasserglas und das Neutralfett beigegeben. Sind die Fett
sauren dunkel, so empfiehlt es sich, indirekt zu sieden, d. h. nach voll
kommener Verseifung der Fettsauren auszusalzen, die Unterlauge zu 
entfernen, und dann erst Lauge, Wasserglas und Neutralfett zuzusetzen, 
wie dies beim indirekten Sieden der Eschweger Seifen beschrieben wurde. 
entfernen, und dann erst Lauge, Wasserglas und Neutralfett zuzusetzen, 
wie dies beim indirekten Sieden der Eschweger Seifen beschrieben wurde. 
Sollen aber Fettsauren allein verarbeitet werden, so ist die folgende 
Siedeweise anzuwenden: Der Ansatz solI bestehen aus 

227 kg Palmnern6lfettsaure, 
1131 / 2 " Talgfettsaure, 
113 1 / 2 " Knochenfettsaure, 
95 1 / 3 " kalz. Soda, 
22 3 / 4 " Xtznatronlauge 38 0 Be, 
90 "W asserglas. 

Zur Verseifung von 100 kg Fettsaul'e sind 21 kg kalz. Soda und 
.5 kg Atznatronlauge erforderlich, und zwar in der Voraussetzung, daB 
diese 100 kg Fettsaure nur 90 kg reine Fettsaure und 10 kg Neutralfett 
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enthalten. Um Fehler zu vermeiden, ist es natiirlich notwendig, den 
Spaltungsgrad der Fettsauren zunachst genau festzustellen.. In dem 
Siedekessel bringt man nunmehr 315 kg Wasser durchdire~ten Dampf 
zum Sieden, lost darin 95,33 kg kalz. Soda auf und lii.Bt die Fettsaure 
einlaufen. Wahrend des Siedens gibt man 13,5 kg Salz hinzu, damit 
die Masse im Kern siedet und nicht zu sehr ins Steigen kommt. 1st 
alle Fettsa.ure im Kessel, die Soda gebunden (Phenolphtaleinprobe!) 
und die Kohlensa.ure ausgetrieben, so wird die Atzlsugebeigegeben 
und auf leichten Stich abgerichtet. Mit Zugabe der Atz)auge geht 
eine Veranderung in der-SeHe vor. Es bildet sichjetzt erst ein richtiger 
SeHenleim, den man noch einige Zeit sieden laBt und nach nochmaliger 
Priifung der Abrichtung aussalzt. Hierbei ist jedoch eine' gewisse 
Vorsicht erforderlich, damit der Kern nicht zu strotzig wird und die 
Unterlauge gut absetzt. Am besten laBt man nun den Kern iiber Nacht 
im bedeckten Kessel stehen, entfernt am .anderen Morgen die Unter
lauge und setzt dem Kern die fiir eine Eschweger SeHe erforderliche 
Fliissigkeitsmenge hinzu. Da der Kern eine Ausbeute von 15£)-160 % 
hat, die Eschweger Seile aber eine solche von 220 % haben soll, so 
wiirden etwa 275 kg SalzlOsung erforderlich sein, um diese Ausbeute 
zu erreichen. Man bringt daher in einen mit direkter Dampfieitung 
versehenen Behalter 160 kg Wasser, 90 kg Wasserglas und 7,5 leg 
38gradige Atznatronlauge, mischt gut durch und warmt mit direktem 
Dampf an. Alsdann gibt man die Wasserglaslosung schOpferweise in 
den siedenden Kern, der nun sehr bald in einen Leiin iibergeht und 
schlieBlich, wenn die ganze Mischung im Kessel ist, eine gutverbundene, 
.aber schwerfallige SeHe bildet. Falls man nicht sehr guten, trockenen 
Dampf zur Verfiigung hat, ist es nunmehr zu empfehlen, die SeHe mit 
direktem Feuer fertig zu machen. Wenn sie dann durchstoBt undsich 
langsam hebt, so bietet sie dasselbe Bild wie jede andere Eschweger 
SeHe. Auch die SchluBabrichtung und Priifung auf das Fertigsein 
unterscheidetsich in nichts von den vorerwahnten Angaben. Hat man 
reine, helle Fettsa.uren zu verarbeiten, so kann man auch direkt sieden 
und die Seife in einem Gang rertigm~chen, Vorbedingung dazu ist aber 
guter Dampf, der nicht zuviel Wasser-in den Kessel bringt. Da essich 
jedoch nur schwer iibersehen laBt, wieviel Kondenswasser gebildet 
wird, ist diese Siedeweise weniger empfehlenswert und die vorbeschrie
bene, indirekte Methode vorzuziehen. 

Eschweger Seife ans Grnndseife. Die Herstellung, der Eschweger 
SeHen aus GrundseHe ist in Deutschland wenig bekannt, und da diese 
SeHen in der Marmorierung nicht so schOn ausfallen als andere Esch
weger SeHen, so liegt auch kein Grund vor, diese Art der Herstellung 
iiber Gebiihr zu empfehlen. Die besondere Arbeitsweise besteht darin, 
daB' der ganze Fettansatz zu Kern versotten wird, wobei darauf zu 
achten ist, daB die Fette gut verseift werden lind die erhaltene Seile 
vorsichtig so weit ausgesalzen wird, daB der schaumfreie Kern in groBen, 
dunklen Platten leicht hochsiedet. Ein solcher Kern laBt alsdann, die 
Unterlauge gut absetzen und behalt nur wenig Salz zurUck.' 'Auch ,alle 
Schmutzteile senken sich schnell urid leicht zu Boden. Man bedeckt 

Schrauth, Handbuch der SeiCenCahrikation. 5. AuD. 20 
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daher den Kessel und la6t iiber Nacht, zum Absetzen der Unterlauge 
·stehen. 

Am anderen Morgen kommt der Kern in einen Fiillkessel und wird 
bei 75-80° C auf je 100 kg mit 4~0 kg Fiillung verriihrt. Die 
Fiillung besteht aus 30--32 ° Be starkem Wasserglas und Talk, del' 
am besten mit 15gradiger Pottaschelosung angeriihrt wird, doch ist 
es notwendig, vorher festzustellen, ob diese Fiillung ohne weiteres auf
genommen wird. Die nunmehr fertige Seife zeigt alle Merkmale einer 
gesottenen Eschweger Seife. 

Eschweger Seife auf halbwarmem Wege. Die Anfertigung del' 
Eschweger Seife auf halbwarmcm Wege ist sehr eillfach, doch miissen 
die ·Rohmaterialien peinlich genau eillgewogen werden, da sich nach
tragliche Korrekturen nur schwer anbringcn lassen. Wenn der Ansatz 
beispielsweise aus: 

227 kg Kemal, 
227 " reinem, hellen, talgartigen Fett, 
386 " Atznatronlauge von 30° Be, 

90 " Wasserglas, 
27 " Salzwasser von 24: 0 Be, 
23 " Wasser, 
4:,5" Atznatronlauge von 90 0 Be, 
0,9" Ultramarin 

besteht, so gibt man zunachst die etwaigen Abschnitte mit 2/ s del' 
Lauge und auf je 100 kg Abschnitte 15 kg Wasser in den Kessel und 
schmilzt bei leichtem Feuer. Alsdann schopft man den unterdessen 
in einem anderen Kessel vOl'bereiteten Fettansatz iiber und bringt die 
Masse mit Hille der Kriicke allmahlich in Verband .. Tritt dieser ein, 
so kriickt man die Farblosung und das Wasserglas ein, entfernt das 
Feuer und gibt die noch iibrige Lauge in die steigende Masse. Schlie6-
lich wird dann auch das Salzwasser eingekriickt. Die erhaltene Seife 
soIl einen deutlichcn Zungenstich haben. Zu schwacher Seife kriickt 
man etwas Lauge, zu starker etwas fliissiges Kernol nacho Die fertige 
Seife muB dunkel und schaumfrei im Kessel liegen; man bringt sie in 
die Form, sobald sie auf 85° C abgekiihlt ist. 

Das Fil.rben der Eschweger Seifen. Die Eschweger Seifen werden 
grau, rot und blau gemrbt, und zwar verwendet man fiir die Grau
farbung Frankfurter Schwarz oder Knochenkohlenstaub, fur die Rot
farbung Bolus, Englischrot und besonders Eschweger Rot, fiir die Blau
farbung Ultramarin allein odeI' mit Frankfurter Schwarz gemischt. 
Bei einer in del' Provinz Posen gangbaren Eschweger Seife mit gelbem 
Grunde farbt man gewohnlich mit 3 Teilen Frankfurter Schwarz und 
1 Teil Eschweger Rot. Man riihrt die Farben in warmem Wasser an, 
gibt etwas Lauge hinzu und farbt die fertigsiedende Seife, bis del' Farben
ton deutlich hervortritt. Auf 100 kg Fettansatz gebraucht man in 
del' Regel etwa 200 g Farbe. 

Leimseifen. 
Mit dem Namen Leimseifen bezeichnet man Seifen, welche eine 

Ausbeute von 250 % und dariiber ergeben, aber doch noch eine Zu-



Leimaeifen. 307 

sammensetzung haben, daB sie als feste Waschstiicke oder Riegelseifen 
ill den Handel kommen konnen. Sie unterscheiden sich durch fur Aus
sehen und ihre ganzlich andere Struktur von dcn Kemseifen sehr wesent
lich und haben infolge ihres geringeren Fettgehaltes naturgemaB auch 
eine geringere Ergiebigkeit. • . 

Trotzdem aber erfreuen sich die Leimseifen nochimmer einer ziem
lichen Beliebtheit und werden auch heute noch in groBen Mangen an
gefertigt. Die Einfiihrung dieser Seifen stammt aus der Zeit, da sich 
die von Eng1.andaus zu uns gekommene Mottledseife so recht ein
gebiirgert hatte. Der scheinbar billige Preis, die leichte LOslichkeit 
und das gute Aussehen dieser Seifen tausehte die Hausfrauen langere 
Zeit, und so kam es, daB der Konsum an Kemseifen. zUrUckging, der 
Verbrauch an Leimseifen dagegen gewaltig zunahm. AIlmahlich aber 
erkannte man den richtigen Wert dieser Seifen und kam groBtenteils 
wieder auf die alten, guten Kemseifen zuriick, ein Teil des konsumieren
den Publikums aber ist doch auch den Leimseifen treugeblieben und 
verwendet sie auch heute noch mit Vorliebe. Die Hohe der Ausbeuoo, 
in der diese Seifen hergesOOllt werden, ist auBerordentlich verschieden, 
und das MiBtrauen vie]er Hausfrauen solchen Seifen gegeniiber beruht 
wohl hauptsachlich darauf, daB die Grenze, die innezuhalten ist, nicht 
immer beachtet wird. Mit einer Ausbeute von 300 % ist eine solche 
Seife aber noch als ein recht gutes Produkt zu bezeichnen, das allen 
berechtigten Anforderungen voll entspricht, und es ist wohl verstand
lich, daB jemand, der in kurzer Zeit viel Wasche zu saubem hat, gem 
solche Leimseife verwendet, weil sie schnell schaumt und infolge des 
in allen dieBen Seifen enthaltenen freien Alkalis gut reinigt. Werden 
die Ausbeuten aber auf mehr als 700 % gesteigert, so sinkt der prak
tische Wert dieser Produkte ganz erheblich, da diese Vermehrung fast 
nur durch salzhaltige Losungen herbeige£iihrt wird, die keinon oder 
doch nur einen sehr geringen Reinigungswert besitzen. 

Die Leimseifen sind, wenn nach guten Veclahren gearbeitet wird, 
leicht anzufertigen. 1m wesentlichen sind sie nur Rezeptseifen, die 
nach der Vorschrift schablonenmii.Big hergestellt werden konnen. An
dererseits ist aber zu beachten, daB nicht soots das gleiche Material zu 
verarbeiten ist, der Ansatz muB geandert werden, die Abschnitte sind 
mehr oder weniger ausgetrocknet, auch die zur Verseifung dienende 
Lauge wird nicht immer die gleiche sem, so daB zur Anfertigung auch 
dieser einfachen Seifen eine gewisse Erfahrung gebOrt, um ein gutes, 
sich stets gleichbleibendes Ergebnis zu erzielen. 

AIle Leimseifen lassen sich direkt herstellen, doch sollen zur Ver
seifung nicht zu starke Laugen Verwendung finden. Da niimlich die 
Leimseifen mehr oder weniger wasserhaltig sind, kann man schon die 
Laugen entsprechend verdiinnen und dadurch die Erzielung des Ver
bandes erleichtem. Kochen ist zu vermeiden, da hierbei nur unnotig 
Wasser verdampft und es durchaus geniigt, die LOsungen der heiBen 
Seife einzukriicken. 

Die Leimseifen haben nach dem Fertigsieden im heiDen Zustande 
das Aussehen einer klaren Leimlosung und ergeben erkaltet eine maBig 

20· 
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feste Seife. Je wasseriger das Produkt, also je hOher die Ausbeute ist, 
um so weicher sind die fertigen Seifen. Beim Kriicken bildet sich stets 
etwas wasseriger Schaum; er ist ein Zeichen dafiir, daB die Seife richtig 
gesotten ist. Ein dicker, kemartiger Schaum zeigt Wasserarmut oder 
schlechten Verband an. Werden Abschnitte mitverarbeitet, Ii!O muB 
der Seife von Anfang an stets ein dem Trocknungsgrade der Abschnitte 
entsprechendes Quantum Wasser zugesetzt werden. Berni Formen 
der Leimseifen ist geringe SchaumbiJdung unvermeidlioh, schadet aber 
nichts, da der Schaum von selbst vergeht, wenn die gefiillten Formen 
eine Zeitlang bedeckt bleiben. In heiBem Zustande reinigen sich alle 
diese Seifen dadurch, dall sich die schweren Schmutzteile zu Boden 
senken. die leichten Seifenteile an die Oberflii.che steigen. 

Ihrem Aussehen nach lassen sich die Leimseifen in zwei Gruppen 
einteilen, in glatte und in marmorierte Seifen. Hinsichtlich der sonstigen 
Beschaffenheit gibt es aber so viele Sorten, daB ihre Zahl nicht an
nahemd bestimmt werden kann. Die ,Verschiedenheiten sind einer
seits durch die 250-1600 % betragenden Ausbeuten, andererseits durch 
die verarbeiteten Fette und durch die vielen Farbenunterschiede und 
Abstufungen der Fertigprodukte bedingt. 

Kiinstliche Farben sollte man zum Farben der Leimseifen nicht 
verwenden, sofem man von dem geringen Zusatz absieht, den man zum 
Marmorieren der Seifen benotigt. Eine gelbe Farbung wird durch Mit
verwendung von etwas rohem Palmol und Harz erzielt. Ein hoher 
Prozentsatz dunklen Harzes liefert ein Braun, das man auch durch 
dunkles Walkfett erzielen kann. 

Die Ausbeute wird im allgemeinen durch Soda, Pottasche, Wasser
glas und Salzwasser, aber auch durch Zuckerlosungen erhoht. Die An
wendung von Mehl und Talk ist nicht zu empfehlen, da die so gefiillten 
Seifen stets unschon stumpf und tot ausfalIen 1). Wie aIle anderen 
Seifen konnen auch die Leimseifen sowohl aus Neutralfetten wie aus 
Fettsauren angefertigt werden, doch sehen die aus Fetten hergestellten 
Seifen besser aus, wahrend die aus FettBii.ure fabrizierten Seifen stets 
etwas grau und stumpf erscheinen. . 

Leimseifen von 220-250 % Ausbeute. Die Herstellungsart der 
Leimseifen mit geringer Ausbeute ist eine andere als die der Seifen 
mit hOherer Ausbeute, da Leimseifen mit Ausbeuten bis 275 % noch 
kemseifenahnlich sein sollen. Wird diese Ahnlichkeit angestrebt, so 
miissen also die Haupteigenschaften der Kemseifen vorhanden sein, 
die entsprechenden Leimseifen diirfen also wenig eintrocknen und 
miissen sich sparsam verbrauchen, zwei Faktoren, die zumeist von den 
zur Anwendung kommenden Fetten und von der Fiillung des Fertig
produktes abhangen. 1m alIgemeinen werden die Seifen in drei ver
schiedenen Sorten angefertigt: glattweiB, hellgelb und dunkelgelb, 

t) Zorzeit ist die Verwendung von Zucker und Kartoft'elmebl in Deutscb
land mit Recht gesetzlich verboten und diese Verordnung diirfte auch wohl kaum 
wieder aufi,reboben werden. D~ jedoch ,deutscbe Seifensieder im Auslande evtl. 
Zucker- undMehlfiillungen anwenden werden, sind auch einige derartige Ansitze 
mitangefiihrl. ' ," 
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ahnlich den entsprechenden Kernseifen. Ansatze 1 ) zu diesen Seifen 
sind. die folg enden: 

WeiBe Seife mit 220 % Aus
beute. 

Hellgelbe Seife mit 220 % 
Ausbeute. 

380 
75 

388 
124 

kg Kemal oder Kokos61, 
" ~ oder schmalzart. Fett, 

AtznatronIauge von 300 Be, 
Wasserglas, 

kg Kemal, 
" helles Harz, 
" AtznatronIauge von 300 Be. 
" Wa.''!ser, 

19 
17,5 :: 

Wasser, . 
Salzwasser von 24 0 Be. 

380 
75 

386 
19 

124 
17,5 

" W asserglas, 
" Salzwasser von 24 0 Be. 

. Gelbe Seile mit etwa 240 % Ausbeute. 
350 kg Kem61, 
70 "Harz, 

356 "AtznatronIauge von 300 Be, 
18 " Wasser. 

191,5 " Wasserglas, 
15,5" Salzwasser von 24 0 Be. 

Die Fabrikationsweise ist in allen dreiFiiJ.len die gleiche. Man gibt 
das Fett bzw. das Fett. und das zerJqeinerte Harz gemeinsam in den 
Kessel rind schmilzt unter regelmaJ3igem Umkriicken das 01, ohne auf 
das Schmelzen des Harzes Riicksicht zu nehmen. . Hat man ungefahr 
75° C erreicht, so kriickt mali zwei Drittel der Atznatronlauge hinzu, 
ohne daB man auf Verbapdarbeitet, und gibt alsdann das Wasser und 
zwei Drittel des Wasserglases 1:l.inein. Sind Abschnitte vorhanden. so 
tragt man sie jetzt ein, da 4ierdurch die spatere VerbandbUdung sehr 
gefordert wird. Der Kessel wird nun eine halbe Stunde bei ganz scJlwa
chem Feuer gedeckt.' Danach verstarkt man das Feuer und beginnt 
mit dem· Zusammenkriicken der Seife. Allmahlich verschwindet das 
vorhaIidene Fett immer mehr und geht Verband ein, bis die Seife zu
letzt beim weiteren Kriicken in ein Stadium kommt, in dem jeden 
Augenblick voller Verband zu erwarten ist. Das Feuer wird nun ent
femt, und die iibrige Lauge, das Wasserglas und zuletzt das Salzwasser 
sofort eingekriickt, wenn ein voller Verband erzielt ist. 1st die Her
stellung gelungen, so liegt ein schoner, dunkler und klarer Lehn vor, 
der guttln Zungenstich und Fingerdruck besitzeIi mull. Zu starke Seife 
hat starken Stich und glasharten Druck; zu schwache Seife hat wenig 
oder gar keinen Stich ,bei gJ:oBer Zahigkeit und wenig .Fingerdruck. 
1m ersten Falle kriickt man etwas 01, im zweiten Falle etwas Lauge 
nacho Die Seife wird nun noch des ofteren umgekriickt, moglichst 
kalt in 2-:-12' Zentner haltende Formen geschOpft und auch hier noch 
wiederholt dlirchgekriickt. Je kleinere Formen in Anwendung kOII).men, 
desto schOner wird die Seife, da eine nicht geniigend kalte Seife in 
groBeren Formen leicht einmarmoriertes Aussehen erhiiJ.t. 1st ehie 
Kiihlpresse vorhanden, so wird die Seife natii'rlich gekiihlt. 

1) ~eidieseD Ansatzen ist der je n.ac~ der ~us~eu~e mehr oder ~~Q~:iJ1 
Erschemung tretende Trockenverlust'mlt m Beruckslchtlgung gezogen. Die aD
gegebene Ausbeute bezieht sich daher .auf die handelsfihigeM:arktware. 
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Zu beachten ist noch, dal3 bei der Mitverwendung von Abschnitten 
auch Wasser beim Schmelz en zugesetzt werden mul3, damit die Seife 
nicht wasserarm wird. Wasserarme Seifen setzen einen kernseifen
ahnlichen Schaum ab, der nur durch Wasserzusatz zum Verschwinden 
gebracht werden kann. Solche Seifen diirfen aber nicht zum Sieden 
kommen. 

Bei Seifen, die in der genannten Ausbeute kernseifenahnlich werden 
sollen, mul3 Wasserglas als Fiillung dienen und vorstehendes Verfahren 
innegehalten werden. Wird nur Pottaschelosung und Salzwasser fiir 
die Fiillung benutzt, so werden· die Seifen glatt und weniger kernseifen
ahnlich. Nachstehend folgen einige Vorschriften, die jedoch nur zu 
einem guten Ergebnis fiihren, wenn die erzielten Produkte nicht iiber 
88 ° C heil3 werden. 

Leimseifen mit etwa 250 % Ausbeute mit glattem Aussehen. An
satze sind: 
327,5 kg Kokosiil oder Kemal, 
37 "TaIg oder schmalzart. Fett, 

305,5 " Atznatronlauge von 300 Be, 
200 "Pottaschelasung von 30° Be, 
131 "Salzwasser von 240 Be.. 

334,5 kg Kemal, 

322 kg Kokosal, 
56 "Talg oder schmalzart. Fett, 

318 "Atznatronlauge von 300 Be, 
1135" PottaschelOsung von 300 Be, 
113.5" Wasserglas, 
76,5" Salzwasser von 23 ° Be. 

37 "Talg oder schmalzartiges Fett, 
312,3 " Atznatronlauge von 300 Be, 
186 "Pottaschelasung von 300 Be, 
130 "Wasserglas. 

Zunachst werden die Lauge und die Pottaschelosung zusammen
gemischt. Man fiillt alsdann die Fette in den Kessel, schmilzt sie und 
kriickt bei 75° C die Lauge ein. 1st ein guter Verband hergestellt, so 
kriickt man die iibrigen Fiillungen nach, gibt aber das Salzwasser stets 
zuletzthinzu. Die Seife wird, wenn grol3ere Mengen angefertigt werden, 
im bedeckten Kessel iiber Nacht stehen gelassen. Am anderen Morgen 
schopft man die etwa vorhandene, leichte Schaumhaut ab, kriickt 

durch, parfiimiert gegebenenfalls und formt bei 70-75° C. 

Leimseifen mit 300-350 % Ausbeute. Ansatze sind: 
303 ¥g Kemal oder Kokosal, 323 kg Kemal oder KokoslSl, 
254 " Atznatroruauge von 300 Be, 272" Atznatronlauge von 300 Be, 
303 " PottaschelOsung von 300 Be, 259" Pottaschelasung von 300 Be, 
139 " Salzwasser von 240 Be. 97 " Wasserglas, 

48 " Salzwasser von 24 ° Be. 

Diese Seifen werden in der gleichen Weise angefertigt wie die vor
her beschriebenen Leimseifen, nur !al3t man die fertige, gut verbundene 
Seife zwei Stunden gut bedeckt im Kessel stehen, damit recht inniger 
Verballd eintritt. Man entnimmt dann eine Probe von 50-100 g, die 
nach dem Erkalten fest sein mul3. 1st dies nicht der Fall, so setzt man 
noch etwa 15-30 kg 24gradiges Salzwasser zur Hartung hinzu. 1m 
Sommer kann man, wenn nur schwacher Stich vorhanden ist, auch mit 
Zugabe von etwas 20gradiger Atznatron1auge harten; diese nachtrag
liche Ha.rtung wird aber nur selten notwendig werden. 



Leimseifen. 311 

Wenn der Kessel nach 2 Stunden abgedeckt wird, muB unter einer 
diinnen Schaumdecke eine ganz klare Seife im Kesselliegen. Die ent
nommenen Proben miissen fest und trocken sein. Andererualls liegt 
ein mangelhafter Verband vor, ein Fehler, der durch Zugabe heiBen 
Wassers zu beheben ist. Bei richtigem Arbeiten kann dieser Fehler 
aber gar nicht unterlaufen, denn die Seife bindet sehr leicht, wenn 
nach Vorachrift verfahren wird und wenn insonderheit bei der Mit
verarbeitung stark ausgetrockneter Abschnitte das fiir diese notwendige 
Wasser beim Ansatz mit beriicksichtigt wird. Gewohnlich erfordern 
wenig ausgetrocknete Abschnitte auf 100 kg 10 kg Wasser, stark aus
getrocknete Abschnitte aber 20-25 kg Wasser auf dieselbe Menge. 
Leimseifen trocknen eben starker und schneller aus, je hoher sie in der 
Ausbeute stehen und damit muB gerechnet werden. 

Leimseifen mit 400-800% Ausbeute. ' Geeignete Ansatze sind: 
230,5 kg KokosoI, 123 kg Koko~ol, 
193,5" !tzMtronlauge von 30° Be, 103" !tznatronlauge von~30° Be, 
230,5" Pottaschel6sung von 30° Be, 36 "Pottaschel6sung von 35° Be, 
115,3" Wasserglas, 246 " Wasserglas, 
230,5" Salzwasser von 22° Be. 123 " SalzWasser von 23° Be, 

37 " Wasser. 
Die erate Seife mit etwa 400 % Ausbeute wird wie die vorbeschriebe

nen Leimseifen angefertigt, wahrend man bei Herstellung der Seife mit 
etwa 800 % Ausbeute etwas andera arbeiten muB. Am besten verfahrt 
man hier derart, daB man zunachst Natronlauge lind Pottaschelosung 
mit dem Fett Verband eingehen laBt und alsdann vorsichtig das Salz
wasser hinzukriickt. Nunmehr erwarmt man die Seife erst wieder auf 
87 0 C und erhalt sie auch auf dieser Temperatur, wahrend man das 
noch erforderliche Wasserglas hinzugibt. ~ollte die Seife nicht .fest 
genug sein, so hartet man mit 30gradiger Xtzlauge. 

Wie bei der allgemeinen "Obersicht iiber die Fabrikation der Leim
seifen ausgefiihrt wurde, lassen sich diese Seifen auch aus }'ettsauren 
herstellen. Es ist jedoch nicht empfehlenswert, hierbei die Karbonat
verseifung in Anwendung zu bringen, weil das Endergebnis alsdann 
zu unsicher wird. Wie schon gesagt, sind aIle diese Leimseifen Rezept
seifen, Fett, Alkali, Salze und Wasser miissen in richtigem Verhaltnis 
stehen. Bei der Karbonatverseifung konnte nun aber leicht mehr oder 
weniger Wasser in die Seife gelangen, je nachdem die Verseifllng, d. h. 
die vollige Austreibung der Kohlensaure, kiirzere oder langere Zeit in 
Anspruch nimmt, und je nach "Oberhitzung des Frischdampfes. Man 
verseift deshalb die Fettsauren besser mit Atzlauge. Die Arbeitsweise 
ist dann derart, daB man zuerst dieganze Lauge mit etwa. 5 % Salz
wasser in dem Kessel zum Sieden bringt, die fliissige Fettsaure hinzu
laufen laBt und nach ihrer vollstandigen Verseifung die Losungen 
einkriickt. 

Wenn es der Preis erlaubt und besonderer Wert auf eine schone, 
beschlagfreie Seife gelegt wird, so ist die Anwendung einer Zucker
fiillung bei diesen Leimseifen sehr zu empfehlen 1). Man verwendet 

t) Vgl. Ful3note S.308. 
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dann eine wasserige Losung von gleichen Teilen Pottasche, Salz und 
Zucker, die auf 24° Be eingestellt wird. Die in den Ansatzen ange
gebenen Mengen PottaschelOsung und Salzwasser werden dann aber 
entsprechend reduziert und durch die Zuckerfullung ersetzt. 

Ein Ansatz fur eine Seife mit stark 300 % Ausbeute wurde dann in 
folgender Weise zusammenzustellen sein: 

284 kg KemoI, 
34 " TaIg oder schmaIzartiges Fett, 

164 " Xtznatronlauge von 38° Be, 
120 " Wasser, 
120 " Potta cheIosung von 30° Be, 
120 " SaIzwasser von 23 ° Be, 
100 " ZuckerfiiIIung. 

Die Arbeitsweise bleibt dieselbe wie bei den fruher beschriebenen 
Seifen, nur muB bei allen',Produkten, die eine Zuckerfiillung erhalten, 
sehr vorsichtig geheizt werden, da sich Zucker bei starker Erhitzung 
leicht braunt. 

Wasserglasseifen znmWaschen in Seewasser. Besitzt, eine Seife 
sehr viel Wasserglas, so, kann man selbst in Seewasser oder hartestem 
Brunnenwasser damit waschen. Solche Wasserglasseifen werden daher 
vielfach auf Seeschiffen verwendet. Eine Wasserglasseife mit etwa 
320 % Ausbeute beispielsweise wird erhalten aus 

'282 kg KokosoI, 
282 " XtznatronIauge von 30° Be, 
85 " Pottaschelosung von 30° Be, 

281 " WassergIas, 
70 " Wasser. 

Die Anfertigung dieser Seife geschieht in der Weise, daB man das 
Kokosol mit der PottaschelOsung in den Kessel gibt und bei gutem 
Umkriicken schmilzt. Hat die Masse eine Temperatur von 87° C er
reicht, so kriickt man die Lauge hinzu. Sobald man guten Verb and 
erzielt, und die Seife ebenfalls wieder eine Temperatur von 87° C er
reicht hat, kriickt man vorsichtig, schopferweise das Wasserglas hinzu. 
Sollten hierbei Klumpen entstehen, so muBte noch etwas 30gradige 
Atznatronlauge hinzugegeben werden. Man kann aber auch von vorn
herein so arbeiten, daB man dem Wasserglas 10 kg Atzlauge beigibt, 
wodurch solche Klumpenbildung vermieden wird. Wenn das Wasser
glas gut verkruckt ist, gibt man das Wasser nach und entfernt das 
Feuer. 

ManlaBt nun die Seife zwei Stunden ruhen oder besser uber Nacht 
stehen. Nach dieser Zeit solI die Seife maBigen Stich besitzen und 
'schaumfrei im Kesselliegen. Hat sie noch starken Stichund glasharten 
Druck, so mussen noch einige Kilo HeWes 01 mit Wasser gemischt 
hinzugegeben werden, bis man einen maBigen Stich und guten Druck 
feststellen kann. Hat die Seife normalen Zungenstich und viel Schaum, 
so fehlt Wasser, ist sie zali, so ist Lauge nachzugeben. Abschnitte, 
die man mitverarbeiten will, gibt man von vornherein ~it dernotigen 
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Wassermenge, etwa 10 Kilo Wasser auf 100 Kilo wenig getrockne-te 
Abschnitte, in den Kessel, oder schmilzt sie, nachdem man das Wasser
glas beigekriickt hat, auf leichtem Feuer bei ofterem Umkriicken. 
Sehr trockenen Abschnitten muE man auf 100 kg 20-25 kg Wasser 
zusetzen. 

Die fertige, auf 75 ° C abgekiihlte Seife schOpft man am besten in 
eiserne, 12-30 Zentner haltende Formen. 

Harzleimseifen. Genau so wie die vorher angefiihrten Leimseifen 
ohne Harzzusatz diirfen auch diejenigen mit Harzzusatz mit nicht zu 
starken Xtzlaugen gesotten werden. AuBerdem ist bei allen diesen 
Leimseifen auf einen besonders guten Verband zu achten,. da nur dieser 
die Voraussetzungen fiir einen zweckentsprechenden Leim bildet. Bei 
Harzleimseifen ist weiter ganz besonders darauf zu sehen, daB gute 
kaustische Laugen zur Verwendung gelangen, damit die Seifen imstande 
sind, die Zusatze ohne Nachteil aufzunehmen. 

Harzleimseifen, deren Herstellung allenthalben noch recht lebhaft 
ist, kommen hauptsachlich in gelber und brauner, aber auch teilweise 
in schwarzer Farbung auf den Markt. Es muB bei diesen Seifen, gleich
viel welche Farbe sie besitzen, in Betracht gezogen werden, daB das 
Harz die Seife weich macht. Es sind daher auch zahlreiche Vor~chriften 
bekannt fiir die Gewichtsverhaltnisse, in denen jenes neben vornehm
lich gutem Fette, vor allem Kernol, Kokosol und rohem PalmOl mit
versotten werden kann. 1m allgemeinen lassen sich Harzleimseifen 
mit sehr hohem Harzgehalt herstellen, allerdings muB der Gehlilt an 
Fiillungsmaterial herabgesetz werden. Ein brauchbarer Ansatz ist bei
spielsweise der folgende: 

150 kg KemoI, 
60 "TaIg, . 
40 " Knochenfett oder rohes PalmoI, 

250 " helles Harz, 
420 " Atznatronlauge von 30° Be, 
50 " WassergIas, 
50 " Kristallsoda. 

Kristallsoda und Wasserglas konnen im Ansatz auch fehlen, es 
entstehen trotzdem brauchbare Seifen; die Fertigproduk~ werden aber 
durch diesen Zusatz glatter und im Griff trockener und fester. Die 
einfachste Art, solche Seifen herzustellen, ist die, daB man die Lauge 
dem Harzfett zukriickt und durch Nacherhitzen in guten Verband 
iiberfiihrt. 

Das Fett wird auf etwa 80-90° C erhitzt unddas zerkleinerte Harz 
darin gelOst. 1st dies geschehen, so laBt man die Temperatur auf 75° C 
fallen und kriickt' die Lauge, in der sioh das Wasserglas befindet, lang
sam hinzu, bis guter Verband entsteht. Etwas Feuer kann man zwar 
unterhalten, darf aber auf hochstens 88° C gehen. Man kann den Ver
band auch fordern, indem man die Lauge ebenfalls etwas anwarmt 
und die vorhandenen Abschnitte dem Harzfett zusetzt. Wenn guter 
Verband eingetreten ist, gibt ma.n· die Kristallsoda hinzu und schmilzt 
sie unter.haufigem Umkriicken, entfernt dann das Feuer und iiberlaBt 
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die Seife zwei Stunden lang der Ruhe, damit recht innige Verbindung 
erfolgt. Dann kriickt man noohmals gut durch und formt die Seife in 
12-15 Zentner haltenden Formen. 

Harzleimseifen mit 300-400 % Ausbeute. 
I. II. 

143 kg Kokosal, 
114 " Kemal, 

312 kg Kemol oder Kokosal, 
15,5" rohes Palmal, 
30 "Harz, 28 " rohes Palmal, 

43 " Harz, 
276 " Atznatronlauge von 30° Be, 
157 " Pottaschelasung von 30° Be, 
157 " SalzW80Bser von 22 ° Be, 

300 "Atznatronlauge von 30° Be, 
171 "Pottaschelosung von 30° Be, 
125 "Salzwasser von 22° Be, 
46 "W asserglas. 

93 " Wasserglas. 
In dem Fettansatz wird das Harz gelOst, dann die Pottaschelosung 

und gleich danach die Atznatronlauge ebenfalls eingekriickt. Man 
erzielt so leicht Verband; 1st dies geschehen, so liLBt man die Tempe
ratur der Seife auf 88 0 ° steigen und kriickt das Salzwasser ein. Der 
Kessel bleibt, nachdem man das Feuer entfernt hat, eine Stunde der 
Ruhe iiberlassen, damit ein moglichst guter Verband erzielt wird; 
alsdann erst kriickt man auch das Wasserglas hinzu. Jetzt zieht man 
Proben. Sind diese nooh nicht fest genug, so hartet man durch Zusatz 
von einigen Kilo Kristallsoda, die man bis zum Schmelzen kriickt. 
Wenn die Proben geniigend Festigkeit zeigen, wird die Seife ausgeschOpft. 

Harzleimseife ohne Salzwasser. Ein empfehlenswerter Ansatz ist: 
228 kg Kokosol, 
22 " robes Palmol, 
57 " belles Harz, 

456 " Atznatronlauge von 20° Be, 
170 " Wasserglas, 
68 " Kristallsoda. 

Man erhalt hiermit eine billige, schOne Harzleimseife, die sich in
folge der niedrigen Laugengrade auBerst leicht anfertigen laBt. Man 
lOst das Harz im Fett, kriickt die Lauge nach und nach hinzu und er
hitzt die Seife auf 88 0 0, dann kriickt man das Wasserglas und gleich 
darauf die Kristallsoda hinzu. Nunmehr entfernt man das Feuer, 
kriickt wiedefholt durch, bis sich die Kristallsoda gelOst hat und schOpft 
schlieBlich in Formen. Hat man Abschnitte, so fiigt man diese hinzu, 
nachdem die Lauge eingekriickt ist. 1st die Seife etwas zu weich aus
gefal1en, so hartet man durch Zusatz von 1-2 kg 36gradiger A.tz
natronlauge. 

Transparent-Harzleimseife. Eine schOne, transparente Leimseife 
erhalt man auf einfachem und leichtem Wege aus folgendem Ansatz: 

182 kg Kokosal, 
80 " rohes Palmal, 
24 " Harz, 

152 " PottascheJauge von 26° Be, 
152 " Atznatronlauge von 26° Be, 
64 " pottascbelosung von 35 ° Be, 

167 " Salzwasser von 22° Be, 
128 " Wasserglas, 
48 " Kristallsoda. 
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01 und Fett werden eingeschmolzen, das zerkleinerte Harz darin 
gelost, hierauf die Pottaschelauge eingekriickt und nach eingetretenem 
Verband die Sodalauge und unmittelbar danach die Pottaschlelosung 
hinzugegeben. Man erhitzt auf 88 ° C, kriickt dann das Salzwasser 
und nach abermaligem Erhitzen auf 88° C auch das Wasserglas hinzu. 
Alsdann gibt man die vorhandenen Abschnitte und die Kristallsoda 
in die Masse und feuert langsam bis zur vollstandigen LOsung weiter. 
Schlie13lich wird die Seife bei 75° C geformt. . 

Schwarze Harzleimseife. In Mitteldeutschland ist eine schwarze 
Harzleimseife gangbar, die hier noch kurz erwahnt sei. Der Ansatz 
besteht aus 

248 kg Kokosol, 
100 " rohem Palmol, 
70 " Harz, 

355 " Xtznatronlauge von 30° Be, 
175 " Wasserglas, 
46 " Kristallsoda, 
2 " Frankfurter Schwarz, in 
5 " Wasser gelOst bzw. verriihrt. 

Das Harz wird in dem ]'ett wie iiblich gelost, wahrend man in 
einem anderen Kessel auf der Lauge die Abschnitte in Losung bringt. 
1st dies geschehen, so wird das Feuer entfernt. Das Harzfett wird nun 
unter gutem Kriicken der Lauge zugegeben, wobei es sich sofort ver
seift. Sobald nahezu das ganze Harzfett im Kessel ist, kiindet sich 
der volle Verband gewohnlich durch starkes Steigen des Kesselinhaltes 
an. Man tragt nichtsdestoweniger aber unter regelmalligem Verriihren 
den Rest des Harzfettes ein, wehrt, falls die Seife iiberzulaufen droht, 
mit dem Spatel und setzt nach und nach die Kristallsoda hinzu. Fiir 
Ungeiibte empfiehlt es sich, 50 kg Lauge kalt zuriickzuhalten, um dem 
Obersteigen durch Zugabe der kalten Fliissigkeit wirksam begegnen zu 
konnen. 1st die Kristallsoda durch haufiges Kriicken gelost, so bleibt 
die Masse zwei Stunden der Ruhe iiberlassen, damit inniger Verband ein
tritt. Man kriickt dann durch und zieht eine Probe von 50-100 g. 
1st dieselbe nach dem Erkalten noch nicht fest genug, so hartet man 
durch Zugabe von 5-10 kg Kristallsoda. Man deckt alsdann den 
Kessel bis zum nachsten Morgen zu, nimmt den Schaum ab und schopft 
aus. 

Harzleimseife mit Talk. Ein Ansatz ist: 
123 kg Kokosol, 

98 " rohes Palmol, 
280 " Xtznatronlauge von 25 0 Be, 

49 " Harz. 

Ais Fiillung verwendet man 
132 kg Talk, 
245 " Wasser, 
49 " Wasserglas, 
24 " Kristallsoda. 

AUB Harz und Kokosol siedet man mit Hilfe der Lauge einen Leim, 
setzt das Palmol hinzu und la13t gut durchsieden. Man kannaber auch 
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gleich den ganzen Fettansatz in den Kessel geben und mit der 25 gradigen 
Lauge verseifen, muB dann aber darauf achten, daB die Seife nicht dick 
wird, ehe sie geniigend abgerichtet ist. Unterdessen wird der Talk mit 
Wasser verriihrt und die Mischung unter gutem Riihren.der verseiften 
Masse zugesetzt, indem man darauf achtet, daB der Talk nicht anbrennt. 
1st alles gut versotten, so fiigt man die Kristallsoda und sobald auch 
diese einverleibtist, das Wasserglas hinzu. Nachdem alles gleich
maBig eingebunden ist, priift man die Abrichtung und die Festigkeit 
der Seife. Sie muB guten Zungenstich und Fingerdruck haben,und 
eschwegerartig, schaumfrei im Kessel sieden. Besitzt sie keinen oder 
nur ganz geringen Zungenstich und Druck, so fehlt noch Lauge, die 
man bei leichtem Sieden so lange hinzufiigt, bis der gewiinschte Erfolg 
erreicht ist. Nun wird das Feuer entfernt und noch fleiBig umgeriihrt, 
um ein Anbrennen zu verhiiten. Bat sich das Schaumen der Seife 
gelegt, so kriickt man noch des ofteren durch, laBt dann zweckmaBig 
iiber Nacht ruhig stehen und kriickt am anderen Morgen nochmals 
recht gut durch, bis wieder eine gleichmaBige Masse vorliegt, die am 
besten in kleinen' Formen' geformt wird. Auch hier kriickt man die 
Seife noch so lange, bis sienicht mehr absetzen kann. 

Tonnen- oder Schenerseife. Diese Seifen wilrden friiher in manchen 
Gegenden in bedeutendem Umfange angefertigt und teilweise, wie z. B. 
in Bamburg, auch als weiBe Schmierseifen gehandelt. Auch "ahrend 
des Krieges wurden sie, da die Berstellung von Seifen untersagt war, 
als Bohrpasten reichlich angeboten. Sie sind 8-12fache, maBig feste, 
gallertartige FaB- und Riegelseifen, die gewohnlich in Blechbiichsen 
verpackt werden. In der Regel sind es Erzeugnisse aus nur gebleichtem 
Palmol und talgartigen Fetten oder auch nur aus Talg allein. J e harter 
das zur Herstellung verwandte Fett ist, um so mehr Wasser nimmt die 
Seife auf. Teilweise werden diesen Produkten auch Karbonatlosungen 
oder Wasserglas hinzugesetzt; dies ist aberwenig empfehlenswert, weil 
die fertige Seifedadurch. nassend oder glitschig wird. Am besten laBt 
man daher derartige Fiillungen fort und fiillt nur mit Wasser, das be
sonders dann leicht aufgenommen wird, wenn man der Seifenmasse 
Agar-Agar, Tragant und andere Wasser bindende Pflanzenstoffe bei-
mischt. . 

Die Fabrikation dieser Seifen kann direkt oder indirekt erfolgen. 
Indirekt ist sie etwas umstiLndlicher; aber man erzielt beinahe schOnere 
Seifen als bei der direkten Anfertigung. Beide Wege seien beschrieben: 

Der Ansatz solI bel:!tehen aus 

125 kg Talg, I 
125 " Atznatronlauge von 25 0 Be, 
625 " Wasser, kochend, 8 fa.ch. 
625 g Agar-Agar in 
125 kg Wasser gelod, : 

Der Talg wird zunachst im Kessel· rit der 25 gradigen Lauge, die 
vorhermit dem notwendigen Wass~r 12gra.dig eingestellt wird, zu 
einem. klaren, gutabgerichteten Seifenleim verkocht, . dem manunter 
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leichtem Sieden das an den oben erwahnten 625 kg noch fehlende 
Wasser einkriickt, worauf man das Feuer entfernt. Unterdessen hat 
man 625 g Agar-Agar in den angefiihrten 125 kg Wasser gelost. Kriickt 
man diese wsung der Seife im Kessel zu, so wird a11es Wasser vor
ziiglich gebunden. Man entnimmt nun eine Probe. 1st. dieselbe noch 
zu fest, so wird noch mehr Wasser eingekriickt. 

Bei der indirekten Methode siedet man zuerst eine Kernseife, die 
man spater in Wasser lost. Angenommen, es soIl ein Ansatz von 300 kg 
Talg, 200 kg gebleichtem Palmol und 150 kg Kammfett zu einer der
artigen Seife umgewandelt werden, so verfahrt man wie folgt: 

Man gibt den Fettansatz in den Kessel und siedet mit 15gradiger 
Lauge einen klaren, gut abgerichteten Leim. Nachdem dieser noch 
eine Stunde maBig durchgesotten ist, priift man nochmals die Ab
richtungund gibt, wenn noch geniigend Stich vorhanden ist, nach und 
nach soviel 24gradiges Salzwasser hinzu, bis die Unterlauge ein wenig 
verleimt abflieBt. Man bedeckt nunmehr den Kessel, laBt die Unter
lauge einige Stunden absetzen, schOpft die Seife in die Form und salzt 
die zuriickgebliebene Unterlauge vollstandig aus. Das Ergebnis ist 
eine salzreine, gute Kernseife. 

Die erkaltete Seife wird alsdann geschnitten und in der folgenden 
Weise auf Scheuerseife weiter verarbeitet: 

125 kg der kleingeschnittenen Seife werden in 792 kg Wasser warm 
gelost und des ofteren gekriickt. Nachdem alles ohne Sieden bei etwa 
90° C gelost ist, entfernt man das Feuer und setzt 1000 g Agar-Agar 
hinzu, das zuvor in 83 kg kochendem Wasser gelost ist. Die fertige 
Masse wird alsdann noch mehrfach durchgekriickt und, ziemlich er
kaltet, in Blechbuchsen oder in Kubel von Tannenholz abgeschOpft. 
Buchenholz ist ungeeignet, weil sich das Praparat in solchen Kiibeln 
braun farben wiirde. 

Wasserglaskompositionen. Die Wasserglaskompositionen werden 
am zweckmaBigsten aus Kokosol, gegebenenfalls aber auch aus Palm
kernol hergestellt. Das Wasserglas, kieselsaures Natron oder kiesel
saures Kali, wird sowohl bei der Fabrikation von Schmierseifen als 
auch bei Kernseifen als Fiillungsmittel angewandt, am starksten aber 
bei diesen Wasserglaskompositionen, weil es von allen wasserigen 
Fiillungsmitteln am wenigsten eintrocknet und auch ein gewisses Rei
nigungsvermogen besitzt. Es Macht hartes Wasser weich und ver
hindert das Gerinnen der Seife wahrend des Waschprozesses. 

Empfehlenswerte Ansatze sind die folgenden: 

250 kg Kokosol, 
250 " !tznatronlauge von 25° we, mit 
175 " Wasser gemischt, 
300 " Wasserglas, mit 

25 " !tznatronlauge von 25° Be gemischt. 

Das Kokosol wird mit der .!tznatronlauge bei etwa 90° C zUsammen
gekriickt und in Verband gebracht; alsdann wird sofort das Wasserglas 
eingekriickt, womit die Seife fertig ist. 
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Eine andere Wasserglaskomposition wird wie folgt hergestellt: 
215 kg Kokosol, 
215 " AtznatronIauge von 25 0 Be mit 
1~ " Wasser gemischt, 
323 " Wasserglas mit 
32 " AtznatronIauge von 25 0 Be gemischt, 

107 "Pottaschelosung von 300 Be. 

Man verkocht das 01 im Kessel mit der Lauge und setzt sofort die 
PottaschelOsung hinzu. Alsdann entfernt man das Feuer und kriickt 
das Wasserglas ein. Sollte es vorkommen, daB sich hierbei Klumpen 
bilden, so ist die EinfluBgeschwindigkeit zu verlangsamen und ge
gebenenfalls noch etwas Feuer oder Dampf anzuwenden. Hat man 
Abfalle, so kann man sie von vornherein mit in den Kessel geben. 

Solche Wasserglaskompositionen werden bis zu 20fachen Mischungen 
hergestellt, die dann freilich kaum noch etwas anderes sind als mit 
Atznatron kristallisiertes Wasserglas, in dem die geringe Menge Seife 
nur dazu dient, der Masse ein seifenahnliches Aussehen zu geben. Da
mit sie geniigend Festigkeit bekommen, miissen solche Kompositionen 
sehr stark abgerichtet sein. Ihre Anfertigung ist im iibrigen aber nach 
den oben beschriebenen Vorschriften durchzufiihren. 

Oberschalseife. In einigen Gegenden ist die Kernoberschalseife 
eine der beliebtesten Waschmittel. Die Vorliebe fiir diese Seife wurde 
daher die Veranlassung, auch aus Leim- und Halbkemseifen Ober
schalseifen herzustellen, zumal der Gedanke nahe lag, auch diese in 
niedrige Kasten zu gieBen und ihre Oberflache mit einem Stabe kraus 
zu ziehen. Man fing daher bald an, zartweiBe Oberschalseifen nach 
Eschwegerart mit etwa 200-230 % Ausbeute aus Talg und Kokosol 
herzustellen. Da die an Luft und Sonne getrockneten Fabrikate wirk
lich gut waren, erzielten sie auch gute Preise. Heute werden diese 
Leimseifen aber durchgangig schlechter fabriziert und einfach zu
sammengekriickte Leimseifen ebenfalls mit dem Stab kraus gezogen. 

Der Ansatz zu der guten Oberschalseife nach Art einer Halbkem
seife erlitt spater auch Veranderungen, so daB man diese Seifen heute 
meist nur noch aus halb Kemol und halb talgartigen, hellen Fetten 
mit 20-25 % Wasserglas wie eine Eschweger direkt herstellt: 

Der Ansatz ist gewohnlich der folgende: 
218 kg Kemol, 
217 " talgartige Fette, 
lOS " Wasserglas, 
435 " AtznatronIauge von 25 0 Be. 

Man gibt die Lauge in den Kessel, macht Feuer uild schmilzt die 
vorhandenen Abschnitte. Wenn dies erreicht ist, setzt man das Wasser
glas hinzu und laBt alsdann unter schwachem Sieden den Fettansatz 
bis auf 40 kg Kernol, die man zur endgiiltigen Abrichtung zuriick
behalt, hinzuflieBen. Wenn man mit Hilfe der Kriicke guten Verband 
erzielt hat und eine gut verbundene, eschwegerartige Seife im Kessel 
siedet, priift man und richtet mit dem zuriickbehaltenen Palmkemol 
auf maBigen Stich abo Sobald die Seife fertig ist, entfemt man das 
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Feuer und kriickt noch 22 kg 24gradiges Salzwasser hinzu. Man laSt 
alsdann bis zum nii.chsten Tag im Kessel stehen, kriickt nochmals gut 
durch, formt in kleinen, flachen Kastenformen und zieht die Ober
schale ein. 

Neuerdings werden, wie schon angedeutet, derartige Oberschal
seifen auch mit bedeutend hOherer Ausbeute wie folgt angefertigt: 

Der Ansatz besteht aus 
250 kg Kemal, 
] 25 " Schmalzfett oder Kammfett, 
375 " Atznatronlauge von 25 0 Be, 

260--310 " Wasserglas. 

Man gibt den Fettansatz in den Kessel und siedet einen klaren, 
schaumfreien, gut abgerichteten Leim, dem man das Wasserglas ein
kriickt. Sobald sich die Seife abgekiihlt hat und im Kessel anlegt, 
bringt man sie in Oberschalkasten und riihrt die Oberschale ein. Es 
empfiehlt sich jedoch, vor dem AusschOpfen des ofteren durchzukriicken. 

MottIed-Seifen. Die Mottled-Seifen, auch wohl Eschweger III ge
nannt, konnen trotz ihres teilweise guten Aussehens und trotz ihrer 
groSen Ahnlichkeit mit den Eschweger Seifen ihrer hohen Ausbeute 
wegen doch nur zu den Leimseifen gezahlt werden. Die meisten Mott
led-Seifen konnten friiher iiberhaupt nicht unter 320 % Ausbeute an
gefertigt werden. Viel Bemiihungen zielten daher daraufhin, diese 
Seifen soweit zu verbessern, daB sie wenigstens den Eschweger Seifen 
im Fettgehalt annahernd gleichkamen, meistens aber vergeblich. Die 
Versuche scheiterten stets an dem hohen Salzgehalt, den diese Seifen 
brauchen~ um Marmor stellen zu konnen. Die besten Sorten ergeben 
daher frisch 320-340 %, die schlechteren 700 % Ausbeute. Die 
besseren Sorten werden beim Gebrauche widerstandsfahiger, wenn man 
sie in nicht zu groBen Blocken, am besten in Platten, einige Tage in 
trockenen Raumen aufstellt. Sie verHeren dann in unglaublich kurzer 
Zeit etwa 20 % an Gewicht, lassen allerdings auch infolge der zunehmen
den Konzentration die inkorporierten Salze auskristallisieren, weshalb 
man sich meist mit einem geringeren Gewichtsverlust begnugt. Heute 
ist man auch imstande, Mottled-Seifen mit 250-260 % Ausbeute an
zufertigen, doch gehort eine gewisse Obung dazu, ein solches Produkt 
sachgemaB herzustellen. 

Die Anfertigung dieser Seifen wird dem Sieder aber erleichtert, 
wenn er weiB, worauf die erforderliche Marmorbildung eigentlich be
ruht. ,sie hangt im wesentlichen davon ab, daB das Wasserglas langsam 
mit der Farbe auskristallisiert. 1st die Grundseife in der Abrichtung 
zu schwach, so kristallisiert die Wasserglasfarbe zu rasch und geht zu 
Boden, ist sie zu stark, so kann die Farblosung wenig oder gar nicht 
auskristallisieren. Das erste Erfordernis ist also, eine richtige Grund
seife anzufertigen, die Anlage zur Marmorierung· besitzen und den 
Marmor zu halten imstande sein solI. Die Art der Marmorbildung, ob 
groBflammig oder klein, ist Obungssache. Aber noch ein zweitel' Punkt 
verdient bei· diesen Seifen eine groBe Beachtung, die Mottled-Seife darf 
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niemals wasserarm gain; ist dies der Fall, so wird die Marmorierung 
stets klein und schlecht ausfallen. Bei allen Leimseifen ist Wasserarmut 
der allergroBte Febler, der aber ganz besonders bei den marmorierten 
Leimseifen in Erscheinung tritt. Durch W asserarmut werden die Salze 
frei, die dann stets trennend auf den Verband der Seife einwirken, so 
daB sich niemals ein schOner Marmor bilden kann. Viele Sieder gehen 
hier zu angstlich vor, weil sie fiirchten, der Seife zuviel Wasser zu
zufiihren. Es sei deshalb besonders bemerkt, daB sich Wasserarmut 
bei diesen Seifen stets durch Aussetzen eines dicken, schweren, oft 
kernartigen Schaums zeigt, der um so dicker und .. schwerer ist, je weniger 
Wasser die Seife enthii.lt. Es muB dann ohne Angstlichkeit gearbeitet 
werden, selbst wenn die Menge des noch erforderlichen W assers 100 kg 
und mehr erreicht; das Wasser fehlt, so lange die Seife diesen schweren 
Schaum besitzt. Besonders wenn Abschnitte mit zur Verarbeitung 
gelangen, fordert die Seife stets viel Wasser, dessen Menge erst richtig 
bemessen ist, wenn die Seife nur soviel wasserigen Schaum besitzt, als 
beim Kriicken entsteht. Hier liegen die Garantien des erfolgreichen 
Arbeitens. Ob daher bei dem einen Rezept 20gradige oder 22gradige 
Xtznatronlauge vorgeschrieben ist, oder ob nach einem anderen Ver
fahren das Salzwasser' und die PottaschelOsung eine etwas andere 
Gradigkeit aufweisen sollen, all dies ist unwesentlich. Man hat ledig
lich einen richtigen Leim von geniigender Festigkeit zu fabrizieren 
und dessen Abrichtung so zu regeIn, daB die W asserglasfarblOsung 
kristallisieren kann. 

Hauptfette fiir die Mottled-Seifen sind Kokosol und Palmkernol; 
letzteres findet zu diesen Seifen am meisten Verwendung und ist bei 
Ausbeuten bis zu 400 % geeigneter als Kokosol. Erst zur ~rzielung 
hoherer Ausbeuten soll man das Kokosol wegen seines hoheren Ver
leimungsvermogens heranziehen. Als Zusatzfett ist etwas Talg emp
fehlenswert, der die Eigenschaft hat, die Seife in der Form nach guter 
Marmorstellung rascher erstarren zu lassen, so daB Marmorsenkungen 
vermieden werden. 

Alles in aHem soll man also die Seife bis zu 400 % Ausbeute stets 
nur aus Kernol, eventuell mit etwas Talg oder irgendeinem anderen 
Fett gemischt, anfertigen. Von 450-550 % Ausbeute an empfieblt es 
sich aber, wenigstens die Halfte des Ansatzes aus Kokosol bestehen zu 
lassen, und geht man iiber 600 % Ausbeute, so ist es am richtigsten, 
das Kernol ganz fortzulassen. AuBerdem verwendet man bei den ganz 
hohen Ausbeuten von 500 % ab etwas weniger konzentrierte Fiillungs
salzlOsungen als bei den niedrigen Ausbeuten. 

Auf 100 kg Fettansatz rechnet man bei Mottled-Seife 115 kg 20 0 Be 
starke Xtznatronlauge. Man gibt den Fettansatz in den Kessel, ver
seift mit der Lauge durch Zusammenkriicken und setzt dann sofort die 
Pottaschelosung hinzu, worauf man den Seifenleim auf eine Temperatur 
von 88 0 C bringt und das Salzwasser einkriickt. V orteilhafterweise 
vermeidet man jegliches Sieden der fertigen Seife, do. hierbei, nament
lich wenn die Beheizung durch direktes Feuer erfolgt, viel Wasser ver
da.mpft, Scha.um entsteht und die Seife nur schwer Verb and eingeht. 
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Das fertige Produkt muB Druck besitzen und eine gut spinnende Leim
seife sein. Zu seiner Beurteilung nimmt man mit dem Spate! eine 
Probe heraus, wartet eine halbe Minute und laBt dann ablaufen, um 
den Vorgang des Spinnens zu beobachten. Als Fiillung eignen sich 
am besten Pottaschelosung und Salzwasser, andere Fiillungen sind 
weniger gut. Besonders Sodali:isung ist zu vermeiden, da die damit 
hergestellten Seifen, besonders im Winter, leicht beschlagen. Ober
haupt veranlassen aile zur Verwendung. kommenden Salzli:iaungen bei 
unrichtiger Konzentration StOrungen, sind sie zu schwach, so machen 
sie die Seife weich und lassen zu starke Verbindung zu, wahrend zu 
starke Salzlosungen wieder kernartige Schaumbildung verursachen, 
ahnlich wie sie bei Wasserarmut auftritt. 1st die Grundseife richtig 
ausgefallen, so kann man zur Farbung der Seife ubergehen, priift aber 
zuerst, ob die Seife die Farbli:isung aufnimmt, ohne zu kristallisieren. 
Die Farblosung selbst laBt man am besten aus gleichen Teilen Wasser 
und Wasserglas bestehen. 

Mottled-Seife mit 260 % Ansbente. Wie schon vorher gesagt, ist 
die Herstellung einer Mottled-Seife in dieser niedrigen Ausbeute auBer
ordentlich schwer, und es _gehort groBe Dbung dazu, dieselbe anzu
fertigen. FUr die Fabrikation dient am besten der folgende Ansatz: 

370 kg KemoI, oder 333 kg KemOl und 37 kg Talg, 
425 " Atznatronlauge von 20° Be, 

74 " Pottaschelosung von 35° Be, 
9 " SalzlOsung von 24 0 Be. 

Als FarblOsung verwendet man: 
450 . g ffitramarinblau, in 
18 kg Wasser gelost, 
18 " WassergIas, 
3,5" Atznatronlauge. 

Die Schwierigkeit bei der Herstellung dieser Mottledseife mit nie
driger Ausbeute liegt in der Erzielung einer richtigen Marmorbildung. 
1m ubrigen ist die Fabrikation dieselbe, wie die der Mher vermehrten 
Mottled-Seifen. Es ist aber zu bemerken, daB diese Seifen, da sie weniger 
Wasser enthalten, dicker sind, und demzufolge auch heiBer ausge-
8chopft und gut bedeckt werden mussen. Am besten ist es, bei 88 0 C 
auszuschopfen und bis zur Marmorierung gut zuzudecken. 

Mottled-Seife mit 350 % Ansbente. Als Ansatz verwendet man: 
259 kg Kemol, 
28,5" TaIg, 

331 "Atznatronlauge von 20° m, 
153,5" Pottaschelosung von 350 Be, 
206 "Salzwasser von 24 0 Be. 

Als Farblosung: 
480 g ffitramarin, 

9,5kg Wasser, 
2 " Atznatronlauge von 20° Be, 
9.5" Wasserglas. 

Schrauth, Handbuch der Seifeufabrikatiim. 5. Aufl. 21 
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Mottled-Seife mit 450 % Ausbeute. Als ~tz verwendet man: 
215 kg Kemol, . 
274 " AtznatronIauge von 20° Be, 
226 " Pottaschelosung von 33 ° Be, 
312 " SaIzwasser von 22 ° BO. 

Mottled-Seife mit 550 % Ausbeute. Als Ansatz verwendet man: 
125 kg Kemol, 
53 " Kokosol, . 

. 204 " AtznatronIauge von 20° Be, 
264 " PottaschelOsung von 30° Be, 
354 " Salzwasser von 21 ° Be. 

Mottled~Seife mit 700 % Ausbeute. Als Ansatz verwendet man~ 
128 kg Kokosol, 

14 " TaIg, 
164 Atznatronlauge von 20° Be, 
298 :: PottaschelOsung von 30° Be, 
396 " SaIzwasser von 22° Be. 

Die Farblosung fiir die letzten drei Sejfen mit 450-700 % Aus
beute stellt man wie folgt zusammen: 

% kg Farbe, 
12 " Wasser, 
2 " Atznatronlauge von 20° Be, 

12 " Wasserglas. 

Die Fabrikation selbst vollzieht sich in der folgenden Weise. Zu
nachst kommt der gesamte Fettansatz in den Kessel und wird mit der 
angegebenen Laugenmenge verseift. Nach gutem Verband kruckt man 
die Pottaschelosung hinzu, erhitzt auf 88 0 C, kriickt das Salzwasser 
nach und erwarmt abermals auf 88 0 C. Hat man Abschnitte, so kann 
man sie nach dem Hinzukriicken des Salzwassers bei schwachem Feuer 
zusetzen; stets mussen dann aber, je nach der Austrocknung der Ab
schnitte, auch 10-20 % derselben an Wasser hinzugegeben werden. 
Alsdann entfernt man das Feuer und deckt die Seife eine halbe Stunde 
gut zu, damit einerseits noch innigerer Verband eintritt, andererseits. 
der .wasserige Schaum, der durch das Kriicken entstandenist, moglichst 
verschwindet. Den geringen, noch verbleibenden Schaum nimmt man 
abo Die nunmehr fertige Gr.undseife wird alsdann der unerlaBlichen 
Priifung unterzogen, ist sie zu schwach, so kriickt man noch einige 
Kilo 20gradige A.tznatronlauge hinzu, ehe man die Seife farbt. 

Die geformte Seife aufs Geradewohl zu farben ist immer etwas ge
wagt, denn ganz genau wird man die Zusammensetzung der Seife auch 
durch das genaueste Einwiegen der Zutaten nicht treffen. Man tut 
daher gut, dieselbe zunachst auf ihr Marmorbildungsvermogen hin zu 
untersuchen und arbeitet dabei zweckmaBigerweise mit kleineren Proben, 
die 80 0 C heiB sein sollen. 1st die Seife kalter, so erschwert sich die 
Marmorbildung in den kleinen ProbiergefaBen. LaBt sich If,l Farb
losung glatt mit 20 kg Seife verriihren oder kristallisiert sie nur in 
winzigen, einzelnen Pftnktchen, so ist die Seife anscheinend richtig 
getroffen; kristallisiert die Farblosung hingegen in groBeren Flocken 
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sofort beim Einriihren, so ist die Grundseife noch zU schwach, und der 
Farblosung miissen alsdann noch 2-3 kg Lauge zugegeben werden. 
Man muB dann abermals Proben vornehmen, bis sich die FarblOsung 
glatt einriihren laBt. 

Wird die FarblOsung von vornherein glatt aufgenommen, so kann 
die Seife richtig getroffen sein, es ist aber auch moglich, daBsie zu 
stark ist. Das ProbegefaB wird daher gut bedeckt eine halbe Stunde 
der Ruhe iiberlassen. Bemerkt man nach dieser Zeit noch gar keinen 
Marmor, so ist die Grundseife zu stark; man kriickt alsdann noch 
2-3 kg 01 und 6-7 kg Wasser ein, worauf sich der Marmor bilden 
wird. Hat die Seife in dem ProbegefaB nach einer halben Stunde eine 
leichte, wenn auch kaum sichtbare Marmorierung gebildet, so ist sie 
gut getroffen. Sie wird dann auch im Kessel gefarbi:; und bei 7f~ 0 C 
in die Formen geschopft, worauf man sie bis zur Marmorstellung leicht 
bedeckt. Sobald der Marmor geniigend ausgebildet ist, wird die Form 
abgedeckt. Hat die Seife Neigung zum Senken des Marmors, so kann 
man sie ohne Bedenken nochmals durchkriicken und dann abermals 
bis zur Marmorbildung gut zudecken. Zur Marmorsenkung neigen 
in der Regel nur schwache Seifen, die gewohnlich auch groBfliissigen 
Marmor ergeben, wahrend etwas kraftig abgerichtete Seifen klein
fliissiger im Marmor ausfallen und dann keine Neigung zum Senken 
desselben haben. 

Kleine Sude konnen in der Regel morgens gesotten und nachmittags 
geformt werden; besser ist es aber, all diese Seifen nachmittags an
zufertigen und am nachsten Tage auszuschopfen, so daB sich die Mar
morbildung iiber Nacht vollziehen kann. Vor dem Ausschopfen muB 
nochmals gut durchgekriickt und die Temperatur nachgemessen werden. 

Hausseifen auf kaltem und halbwarmem Wege. 

Die Fette undLaugen fUr die Verseifnng auf kaltem Wege. Unter 
Verseifung auf kaltem Wege versteht man das Verfahren, durch bloBes 
Zusammenriihren von geschmolzenem Kokosol oder Palmkernol mit 
der zur Sattigung erforderlichen Laugenmenge Seifen, und zwar vor· 
nehmlich billigere Feinseifen, aber auch Hausseifen, herzustellen. Es 
beruht dies auf der Eigenschaft der genannten Ole, mit hochgradigen 
Laugen bei niedriger Temperatur Verbmdungen zu bilden, die durch 
nachtragliche Selbsterhitzung in der Form eine weiBe, feste, besonders 
gut schaumende Seife ergeben. Das Verseifungsvermogen der genannten 
Ole ist dabei so groB, daB bei diesem V crfahren auch andere, schwerer 
verseifbare Fette und Ole mit in Verband gezogen werden. Man ver
wendet daher zu den Seifen dieser Gattung vielfach einen gewissen 
Prozentsatz Talg, Palmol, Schmalz, ErdnuBol, Olivenol, Rizinusol und 
in neuerer Zeit auch die hydrierten Ole als Zusatzfette. 

Ob Talg und andere Fette und Ole mitverarbeitet werden oder 
nicht, die Herstellungsweise der kalt geriihrten Seifen bleibt immer die 
gleiche, und nUr geringe Abweichungen in bezug auf Verseifungstempe
ratur und die Menge der zur Verseifung notigen Lauge treten in Er· 
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scheinung. Hinsichtlich dieser beiden Punkte hat man immer zu be
riicksichtigen, daB Kokosol unter den hier in Betracht kommenden 
Fetten und Olen zu seiner vollstandigen Verseifung der groBten Laugen
menge bedarf. Nach diesem kommen Talg, Schmalz, Olivenol u. dgl. 
Fette, die im Laugenverbrauch ungefahr als gleich zu betrachten sind. 
Am wenigsten Lauge erfordert Rizinusol. Alle kalt verseifbaren Fette 
sollen moglichst frisch, rein und vor allen Dingen nicht ranzig sein, da 

. sonst eine ungleichmaBige Verseifung eintritt und sich unschone Pro
dukte ergeben, die wieder leicht ranzig werden. Betreffs des zweiten 
Punktes gilt als Regel, daB die Verseifung bei um so hOherer Tempe
ratur durchgefiihrt werden muB, je hoher der Schmelzpunkt des zur 
Verseifung kommenden Fettes liegt. So wiirde z. B. Talg, wenn man 
ihn :iiberhaupt allein verarbeiten konnte, auf 60-65 0 C gehalten werden 
miissen, wahrend bei Mitverwendung von 1/2_2/3 Kokosol eine Tem
peratur von 40-43 0 C bzw. 32-35 0 C geniigt: 

Die Lauge fiir kalt geriihrte Seifen wird am besten aus hochgradigem 
Atznatron bereitet. Man nimmt auf 100 kg Atznatron 200 kg Wasser 
und erhalt so eine Lauge von etwa 40 0 Be. Dieselbe wird in dicht ge
schlossenen Behaltern bis zum GebrauQh aufbewahrt und gewohnlich 
36-38 0 Be stark verarbeitet. Zur Verseifung von 1 kg Kokosol rechnet 
man 1J 2 kg Atznatronlauge von 38 0 Be. 

Um eine vom Schnitt feste Seife zu erzielen, ist ein genaues Ab
wiegen von Fett und Lauge unbedingt erforderlich; bei zu geringem 
Laugenzusatz wird die Seife weich und schwammig, bei zu hohem hart 
und sprode oder scheidet gar Leim oder Lauge abo 

Zur Vermehrung der auf kaltem Wege hergestellten Hausseifen 
finden vorzugsweise W asserglas, Talk, Pottasche- und Salzlosung Ver
wendung. Da sich gefiillte Seifen in groBeren Formen leicht zu stark 
erhitzen und dann in der Mitte 01 abscheiden, formt man fiir gewohn
lich in kleinen, flachen Formen von 30-60 kg Inhalt, in denen man 
das Produkt unbedeckt stehen laBt. Will man Hausseifen auf soge
nanntem halbwarmem Wege herstellen, so iiberlaBt man die aus Fett 
und Lauge zusammengeriihrte Masse der Selbsterhitzung und formt 
die entstandene Leimkernseife, nachdem man ihr entweder vor oder 
erst nach dem Eintreten der Selbsterhitzung die Fiillung zugesetzt hat. 

1m allgemeinen finden zur Verarbeitung auf halbwarmem Wege die 
gleichen Tette und Laugen Verwendung, die bei der Verseifung auf 
kaltem Wege in Anwendung kommen. 

Vorschriften fiir Hausseifen auf kaltem und halbwarmem 
Wege. 

1m Nachstehenden finden sich neben guten Vorschriften fiir Haus
seifen auf kaltem Wege auch solche ffir Seifen auf halbwarmem Wege,2. 

1) Obwohl in der Praxis Ansatze mit 1000 kg; Fertigfabrikaten an hlt
geriihrter Seife nicht vorkommen, sind der Gleichmii13igkeit halber, und da eine 
Umrechnung leicht moglich, aber auch diese Ansiitze fUr etwa 1000 kg angegeben. 
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Ein Ansatz fUr prima weiBe Hausseife ist: 
250 kg Talg, } etwa 35 0 C 
375 "Kokos- oder Palmkemol, warm, 
312,5" Xtznatronlauge von 38 0 Be, 
37,5" Pottaschelosung von 20 0 Be, 
25 "SalzlOsung von 20° Be. 

325 

In das geschmolzene Fett wird die Lauge bei der obigen Tempe
ratur eingeriihrt. Wenn die Masse anfangt aufzulegen,werden die 
LOsungen nacheinander unter Riihren zugesetzt, und das Ganze als
dann geformt. 

Ansatze fiir billigere Hausseifen sind: 
200 kg Kokosol, l etwa 37° C 
200 " Palmkemol, J warm, 
500 "Xtznatronlauge von 23 ° Be, 
100 "Natronwasserglas von 36° Be, 20-25° C warm, 

1-1,2" 96 %iger Spiritus. 

200 kg Kokosol, } 
120 " Palmkemol, etwa 40 ° C warm, 
80 "ErdnuJ3ol, 

496 ,,~~tznatronlauge von 23 ° Be, 
100 ".Natronwasserglas von 36° Be, 20-25 0 C warm, 

1-1,2" 96 %iger Spiritus. 

Das geschmolzene Fett wird bei der angegebenen Temperatur mit 
der Lauge zusammengeriihrt und nach eingetretenem Verband das er
warmte Wasserglas hinzugekriickt. Sobald sich die Masse unter gutem 
Durchkriicken vollstandig zerrissen zeigt, gieBt man sie in eine recht 
dicht schIieBende Form und sprengt den 96 %igen Spiritus dariiber, 
wodurch die Seifesofort zusammengezogen wird. Will man die Seife 
farben oder marmorieren, so muB man ziemlich flott arbeiten, da die 
Seife schnell erstarrt. Zum Marmorier~n benutzt man in Wasser ange
riihrtes Ultramarin oder Frankfurter Schwarz. 

Nach ahnlichem Verfahren wird eine billige Seife aus nachstehendem 
Ansatz hergestellt: 

235 kg Qeylon-Kokosol, 
235 " Atznatronlauge von 32° Be, 
235 " SalzlOsung von 18 ° Be, 
295 " Natronwasserglas von 38° Be. 

Das geschmolzene Kokosol wird bei etwa 37 0 C mit 2/3 der Lauge 
angeriihrt, wahrend die verbleibende Lauge mit dem SaIzwasser ge
mischt nach und nach der Seifenmasse zugesetzt wird, wobei man 
allerdings darauf achten muB, daB Ietztere nicht aus dem Verbande 
kommt. Nunmehr wirddas Wasserglas der Seife in dickem Strahle 
einverIeibt, so daB sichdiese vollstandig trennt_ Man kriickt nun bis 
zu breiartiger Konsiste~ und Kiumpenfreiheit, sprengt alsdann 6 Liter 
96 %igen Spiritus iiber die Seife, kriickt durch und gieBt schnell in die 
unbedeckt bleibende Form. 

Folgende Ansatze werden mit Talk gearbeitet: 
277 kg Ceylon-Kokosol, 351 kg Ceylon-Kokosol, 
277 " Schweinefett, 190 " ErdnuJ3ol, 
306 " Xtznatronlauge von 36° Be, 297 " Xtznatronlauge von 35° Be •. 
140 " Talk. 162 " Talk. 
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In dem etwa 50° C heiBen Fett wird der Talk verriihrt und dann 
nach und nach die Lauge zugesetzt; wenn die Seife auflegt, wird sie in 
kleine Formen gegeben .. 

Eine weiBe Seife auf halbwarmem Wege, mit 165-220 % Aus
beute, kann aus folgenden Ansatzen hergestellt werden: 

006 kg Palmkernol,} 45 0 C 
89 " Talg, J warm, 

297 " AtznatronIauge von 38 0 Be, 
18 " Wasser, 
90 " PottasohelOsung von 200 Be. 

450 kg Palmkernol, 
50 " Talg, 

425 " Atznatronlauge von 300 Be, 
75 " Pottasohelosung von 20° Be. 

333 kg Palmkernol, 
222 " Talg, 
305 " AtznatronIauge von 37 0 Be, 
140 " einer wasserigen Losung von 

200 Be ana gleiohen Teilen 
Zuoker, Salz und Pottasohe. 

363 kg Palmkernol, 
91 " Talg, 

363 " AtznatronIauge von 330 

182 " Wasserglas von 38 0 Be. 

450 kg Palmkernol, 

Be, 

50 " Talg, 
205 kg Palmkernol, ! 250 ,~ Atznatronlauge von 38 0 Be, 
102 "Talg, 650 C 15 " Wasser, 
102 "Sohweinefett, warm, 180" W asserglas von 38 0 Be, ge-
62 "Knochenfett, mischt mit 

262,5" AtznatronIauge von 38 0 Be, 25 " AtznatronIauge von 38 0 Be 
196 "W asserglas von 38 0 Be, und 
70,5" PottasohelOsung von 15 0 Be. 30 " Pottaschelosung von 25° Be. 

In das 45-65 0 C heiBe Fett wird die Atznatronlauge, gegebenen
falls mit Wasser gemischt, eingekriickt und dann die Fiillung hinzu
gegeben. Hierauf wird die Mischung unter leichtem Erwarmen zeit
weilig durchgekriickt, langere Zeit bedeckt, und wenn die Selbsterhitzung 
eingetreten ist, gut durchgeriihrt. Die erhaltene Seife zeigt sich rippig 
und in den Proben geniigend fest, besitzt Stich und wird in kleine 
Formen gegeben. Man kann auch'den Fettansatz mit der Lauge gut 
verseifen und der gut verbundenen, blanken Seife die vorher erwarmte 
Fiillung einkriicken. 

Harzseifen. FUr nachstehende, mit Harz hergestellte Seifen sind 
hauptsachlich zwei Fabrikationsmethoden in Gebrauch. Die Lauge wird 
entweder dem Harzfett oder umgekehrt das Harzfett der heiBen Lauge 
zugeriihrt. Die nach der ersten Methode angefertigte Seife zeigt sich 
oft etwas klebrig, weil die Verseifung keine so innige ist, wie nach der 
zweiten Fabrikationsmethode. 1m iibrigen finden zur Herstellung 
dieser Seifen ebenfalls die oben genannten Fette Verwendung, zur 
Vermehrung hauptsachlich Talk, Wasserglas, Pottaschelosung usw. 

Ein Ansatz zu einer Harzseife mit Talk ist folgender: 
271 kg Talg, 
277 "Palmkernol, 

97 "helles Harz, 
322,5" AtznatronIauge von 37 0 Be, 

32--45 "Talk. 

Talg und 01 werden geschmolzen, sodann das Harz darin zum Zer
gehen gebracht, der Talk eingeriihrt und alles durchgeseiht. 1st das 
Harzfett auf etwa 65° C abgekiihlt, wird die Lauge auf bekannte WeisE! 
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zugekriickt. Alsdann wird die gut verbundene Seife in kleine Formen 
gegeben. 

Ein Ansatz zu einer Seife mit 50 % Harz besteht aua: 
296 kg Ceylon-KokosOl, 
148 "Palmkernol, 
222 "hellem Harz, 
333 "Atznatronlauge von 37 0 Be, 

2,8" Hausseifengelb, gelost in 
15 " kochendem Wasser. 

Man laBt das zerkleinerte Harz in dem geachmolzenen, heiBen 01 
zergehen. Ist das Harzfett auf etwa 60 0 C abgekiihlt, so wird die Farb
losung und dann unter gutem Riihren die Lauge zugegeben. Nach etwa 
20 Minuten wird das RiihrgefaB warm bedeckt, wobei die Masse unter 
leichtemDampfen in guten Verband kommt. Die Seife wird nun in 
die Form gegeben" noch kurz durchgeriihrt und dann leicht bedeckt. 
Nach dem Schneiden laSt man die Einzelstiicke kurze Zeit aufgestellt 
stehen, wodurch sie nicht nur fester, sondern auch an den Kanten 
transparenter werden. 

Eine Harzseife mit 100 % Harz erhalt man aus folgendem Ansatz: 
233 kg Palmkernol, 
100 " Ceylon-KokosOl, 
333 " helles Harz, 
333,,, Atznatronlauge von 37 0 Be, 
130 g Hausseifengelb, in 

etwa 5 kg kochendem Wasser gelost. 
Das Harz wird in dem heiBen 01 geschmolzen, dem auf etwa 75° C 

abgekiihlten, durchgeseihten Harzfett die Farblosung zugesetzt 'und 
dann die Lauge eingeriihrt. Nach einigem Durchkriicken bildet sich 
ein ziemlich dicker Leim, der sofort in die Form gebrachtwird und 
unbedeckt stehen bleibt. 

Will man die Abschnitte von den auf vorstehende Weise herge
stellten Seifen wieder verwenden, so werden dieselben in dem heiBen 
Ole aufgelOst. Bei Verwendung sehr ausgetrockneter Abschnitte setzt 
man etwas Wasser hinzu. 

'Veiter lassen sich aus den folgenden Ansatzen schone Harzseifen 
auf halbwarmem "Vege herstellen: 
365 kg Pa1mkernol, 
91,5" Ceylon-Kokosol, 
64 "Harz, 

265 " Atznatronlauge von 37 0 Be, 
182,5" Natronwasserglas von 38 0 

Be, gemischt mit 
32 "Atznatronlauge von 37 0 Be. 

441 kg Palmkernol, 
49 "Talg, 
49 " Harz, 

269,5" Atznatronlauge von 36 0 Be, 
147 "Natronwasserglas von 38 0 

Be, gemischt mit 
19,5 ,,' Atznatronlauge von 36 0 Be 

und 
25 " PottaschelOsung von 300 Be. 

465 kg Palmkernol, 
93 " helles Harz, 

372 " Atznatronlauge von 30° Be, 
70 " PottaschelOBung von 300 Be. 

443 kg Pa1mkernol, 
50 " helles Harz, 

296 " Atznatronlauge von 330 Be, 
196 " Natronwasserglas von 38° 

Be, gemischt mit 
15 " Atznatronlauge von 33 0 :86. 

448 kg PalmkernoI, 
80 " Harz, 

291 " Atznatronlauge von 37 0 Be, 
157 " NatronwassergIas von 38° ~ 
24 " Pottaschel6sung von 30° Be. , 
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. Olund Harz werden. bei leichtem Feuer zerlassen, und unter fort
wahrendem Riihren etwa vorhandene Abschnitte darin a.ufgeWst. Zu 
dem auf etwa 70° C abgekiihlten Harzfett kriickt man alsdann die 
vorher abgewogene Mischung aus Lauge, Wasserglas und Pottasche
lOsung. Nach kurzem Durchkriicken bedeckt man die Masse einige 
Zeit, wartet den Eintritt der Selbsterhitzung ab und fiillt in die Formen, 
wenn die gezogenen Proben. guten Druck und Stich zeigen. Etwa 
notige Korrekturen lassen sich bei der Seife durch kleine Zusatze von 
erwarmter Lauge oder fliissigem 01 leicht vornehmen. - Will man 
leicht gelb farben, so lOst man auf 100 kg Ansatz etwa 12-14 g Haus
seifengelb in 1 kg kochendem Wasser und gibt die Losung dem Harz
fett vor Einriihren der Laugenmischung zu. 

Eine trll.nsparente Harzseife wird aus folgendem Ansatz hergestellt: 
327 kg Ceylon-Kokosol, 

82 " rohes Palmol, 
246 " helles Harz, 
328 " Atznatronlauge von 38 ° Be, 
16 " Wasser, 

1300 g 96 %iger Spiritus. 

Kokosol und Harz werden bei leichtem Feuer geschmolzen und das 
Palmol hinzugegeben. Wenn das geschmolzene, durchgeseihte Harz
fett etwa 80° C zeigt, laBt man die Lauge unter gutem Umriihren in 
feinem Strahl hinzuflieBen. Nach eingetretenem Verband wird der 
dicken Seifenmasse das zur Verfliissigung notwendige Wasser zugesetzt, 
der Spiritus eingekriickt und die Seife im gut bedeckten Kessel etwa 
eine Stunde zwecks Erzielung eines innigen Verbandes der Ruhe iiber
lassen. Die etwas dicke, transparente Seife wird dann in die Form 
gegeben, nochmals mit der Kriicke durchgezogen und unbedeckt dem 
Erkalten iiberlassen. 

Zu einer hellen Harzseife nimmt man folgenden Ansatz: 
400 kg Ceylon-KokoBol, 

75 "Talg, 
25 "Schwefuefett, 

125 "helles Harz, 
12,5" r.enet. Terpentinol, 

317,5" Atznatronlauge von 36° Be, 
32 "PottascheloBung von 30° Be, 
13 Natronwasserglas von 38 0 Be. 

In dem auf 82 ° C erwarmten Fettansatz laBt man das zerkleinerte 
Harz bei schwachem Feuer zergehen, seiht das Harzfett durch und 
wagt abo Inzwischen bringt man die Lauge in den Kessel, laBt durch
sieden, setzt, nachdem das Feuer herausgezogen ist, Pottaschelosung 
und Wasserglas hinzu und kriickt in die etwa 82° C heiBe Laugen
mischung allmahlich das etwa 70° C heiBe Harzfett ein. 1st das letzte 
Harzfett in die Lauge eingeriihrt, so entfernt man die Kriicke, bedeckt 
den Riihrkessel etwa zwei Stunden und bringt die Seifenmasse alsdann 
naclt abermaligem Durchkriicken in flache Formen. Etwaige Abfane 
laJ3t ma.n in der siedenden Lauge zergehen. 
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'Eine Harzseife mit 100 % Harz und Talk steUt man in folgender 
Weise her. Als Ansatz verwendet man: 

312,5 kg Palmkemal, 
312,5 " Harz, 

62,5 " Talk, 
312,5 " AtznatronIauge von 37 0 Be. 

1m groBen und ganzen wird diese Seife in ahnlicher Weise wie die 
vorstehende gearbeitet. In der etwa 80° C hellien Lauge.wird der Talk 
verriihrt und dann das etwa 68 ° C beiJ3e Harzfett zugekriickt. Nach 
etw& einstiindiger Ruhe im gut bedeckten Riihrkessel wird die jetzt 
gut verbundene Seifenmasse nochmals durchgemischt und in kleine 
Formen gegeben~ 

Als Ansatz fUr eine gelbe Harzseife ist der folgende zu· empfehlen : 
226 kg belles Knocbenfett, 

87 "Palmkemal, 
12,5" robes Palmal, 

314 "belles Harz, 
326 "AtznatronIauge von 36 0 Be, 

15 "Natronwasserglas von 38 0 Be, 
13 PottascbelOsung von 150 Be, 
6,5:: SalzlOsung von 15 0 Be. 

In dem Fettansatz wird das Harz geschmolzen und das heiBe Harz
fett dann durch ein Sieb in ein GefaB filtriert. Nun werden in dem 
gereinigten Kessel Lauge, Wasserglas, Pottaschelosung und Salzwasser 
zum Sieden erhitzt und zweckmaBig auch einig~ Abschnitte. darin ge
schmolzen. Hat sich die Laugenmiscbung wieder auf 70° C und das 
Harzfett auf etwa 65° C abgekiihlt, so wird letzteres nach und nach 
der Laugenmischung zugekriickt. Hierauf wird der Riihrkessel eine 
Stunde bedeckt, die Masse dann durchgekriickt. und geformt. 

Eine rotgelbe Harzseife ergibt der folgende Ansatz: 
280 kg Ceylon-Kokosal, 

75 " robes Palmal, 
56 " belles Harz, 

374 " Atznatronlauge von 30° Be, 
140 " Natronwasserglas von 38° Be, 

75 " Wasser. 

In einem recht geraumigen Kessel werden Lauge, Wasserglas und 
Wasser zum Sieden erhitzt; in einem zweiten erwarmt man das 01, 
laBt das zerkleinerte Harz darin schmelzen und seiht durch. Bei 
schwachem Feuer wird alsdann das Harzfett nach und nach in die 
kochend hellie Wasserglaslaugenmischung eingekriickt; hierbei ist je
doch die groBte Vorsicht geboten, da durch plOtzlich eintretenden Ver
band die Seife schnell steigt. 1st der VerseifungsprozeB beendet, so 
miissen die jetzt genommenen Glasproben fest sein und auch Druck 
zeigen. SoUte die Seife noch nicht geniigende Festigkeit besitzen, so 
hartet man sie durch 35gradige Sodalosung oder Kristallsoda. Wahrend 
der kalten Jahreszeit ist die Hartung jedoch vorsichtigauszufiihren, 
da ein groBerer Zusatz SodalOsung leicht ein Besohlagen der fertigen 
Seife veranlaBt. 
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Eine helle Harzseife (sogenannte Sparseife) wird des weiteren her
gestellt aus: 

414 kg Palmkemal, 
54,5" Talg, 

3 "Palmal, 
82 "Harz, 

329 "Atznatronlauge von 34 0 Be, 
110 ,,38gradiges Natronwasserglas, 

7,5" SalzlOsung von 24 0 Be. 

Aueh die Herstellungsweise dieser Seife ist dieselbe wie die der rot
gelben Harzseife. Aueh hier werden in einem Kessel Lauge, Wasser
glas und Salzlosung bis zum Sieden erhitzt, worauf man das in einem 
zweiten Kessel gesehmolzene und durehgeseihte, etwa 85 0 C heiBe 
Harzfett der Wasserglaslaugenmisehung naeh und naeh unter starkem 
Steigen der Masse unterkriiekt. Sobald ein guter Verband erreieht 
ist, wird das nun ziemlieh dieke Endprodukt in die Form gebraeht 
und kalt gekriiekt. 

Eine braune Harzseife erhalt man aus: 

326 kg dunldem Harz, 
234 " Palmkernal, 

91 " Wollfett, 
310 " Atznatronlauge von 39 0 Be und etwa 

39 " Wasser. . 

Diese Seife wird in ahnlieher Weise hergestellt, wie die beiden vor
stehenden Produkte. Mitunter wird aber aueh so verfahren, daB Harz
fett und Lauge getrennt auf etwa 91 0 C erwarmt werden und diese 
letztere dann jenem zugekriiekt wird. SehlieBlieh gibt man aueh hier 
gegebenenfalls noeh 50-65 kg dureh Lauge gesattigtes Wasserglas 
hinzu und fiillt in Formen abo 

Stettiner PalmiH-Hausseife. Die Stettiner Palmol-Hausseife wird 
zuweilen aueh auf kaltem Wege hergestellt. Zu diesem Zweeke werden 
467 kg gebleiehtes Palmol und 66 kg helles Harz im Kessel gesehmolzen, 
auf etwa 44 0 C abgekiihlt und unter Riihren mit 93 kg 38-40 gradiger 
Atznatronlauge verleimt. Alsdann fiigt man 187 kg 38gradiges Natron
wasserglas, gemiseht mit 187 kg 38-40gradiger Atznatronlauge, unter 
tiiehtigem Durehriihren hinzu und gibt die gut verbundene Seifen
masse in die Form. Wiirde man, anstatt naeh dieser Vorsehrift zu ver
fahren, sogleieh den groBten Teil der Lauge mit dem 01 in Verbindung 
bringen und sodann das Wasserglas mit wenigen Kilo Lauge hinzu
geben, so wiirde die Masse dick werden und schwer in die Form zu 
bringen sein, eine Erseheinung, die dureh Zugabe von gleichteilig ge
misehter Lauge und Wasserglas verhindert wird. Die Seife zeigt naeh 
einigem Lagern einen angenehmen Veilehengerueh. 

Elfenbeinseife. Unter dem Namen "Elfenbeinseife" wurde friiher 
eine vorziigliehe Kernseife aus la. gebleiehtem Lagos-Palmol auf den 
Markt gebracht; die heute im Handel vorkommenden, sogenannten 
Elfenbeinseifen sind jedoch meist auf kaltem Wege hergestellte Leim
seifen. Ein Ansatz besteht Z. B. aus: 
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625 kg ~almkemol, 
312.5" Atznatronlauge von 38° Be und 

60-100 "einer LOsung von Fiillstoffen von 25° Be. 

Das Palmkemol wird auf 32 0 C erwarmt und alsdann die . Lauge 
und schlieBlich die Fiillung eingeriihrt. Diese letztere besteht aus 
einer kochenden LOsung von 4 Teilen Chlorkalium, 4 Teilen pottasche 
und 5 Teilen Zucker in 36 Teilen Wasser und wird mit ka.ltem"Wasser 
auf 25 0 Be gestellt. Zur Fiillung wird jedoch nur die klare LOsung 
verwandt. An Stelle des in dem obigen Ansatz angegebenen Palm
kemols kann ein Teil Talg genommen werden, auch kann man die Seife 
noch hoher vermehren. 

In Fabriken, die viel Seifen dieser Art herstellen, arbeitet man ge
wohnlich nach folgender Art. Ein groBerer Posten Kernol wird ge
schmolzen und dann wieder auf 30-32 0 C abgekiihlt. Alsdann werden 
100 kg davon abgewogen, mit der Lauge und Fiillung verriihrt und die 
Seifenmasse in eine 600-800 kg haltende Form gegeben. Wahrend
dessen hat man schon wieder 100 kg 01 durchgeseiht und abgewogen, 
die nun sofort wieder mit Lauge und Fiillung verriihrt werden. Die 
Masse kommt auf die erste, bereits geformte Seife und dies wiederholt 
sich, bis die Form vollgefiillt ist. Wird dabei mit dernotigen Sorgfalt 
gearbeitet, d. h. hat das 01 genau die richtige Temperatur, wird gut 
durchgeseiht,sind Lauge und Fiillung rein, vollkommen klar, und ,be
sitzen beide auch die richtige Gradigkeit, so bekommt man eine vor
ziigliche Seife, die auBerordentlich gut schaumt und eine klare, rein
weiBe Farbe aufweist. Gewohnlich werden diese Seifen noch leicht 
parfiimiert. 

Sinclair- oder Kaltwasserseife. Auch diese Seifen werden viel
fach aufkaltem Wege hergest~llt. Ansatze hierzu sind die folgenden: 

382 kg Kokosol, 
51 "Talg, 

400,5 kg Kokosol, 
75 "Talg, 

12,5" rohes Palmol, 
191 "helles Harz, 
318,5" Atznatronlauge von 36 ° Be, 
25 " PottaschelOsung von 20° Be, 
20 "Natronwasserglas von 38° Be. 

25 "Schweinefett, 
12,5 " veneto Terpentinol, 

125 helles Harz, 
318 "Atznatronlauge von 36° Be, 

31,5 " PottaschelOsung von 30° Be, 
12,5 " Natronwasserglas V. 38° Be. 

230,5 kg Kokos· oder Palmkemol, 
42 "Talg, ' 
42 "rohes Palmol, 

314,5 " helles 'Harz, 
318,5 " Atznatronlauge von 36 ° Be, 
31,5 " PottaschelOsung von 25° Be, 
21 Natronwasserglas von 38° Be. 

In dem auf 80 0 C erwarmten Fettansatz wird das zerkleinerte Harz 
bei schwachem Feuer gelost, das Harzfett durchgeseiht und I!-bgewogen. 
Inzwischen bringt man die Lauge in den Kessel, laBt durchsieden und 
setzt alsdann die Pottaschelosung und das Wasserglas hinzu. In die 
80 0 C heiBe Laugenmischung kriickt man nun allmahlich das etwa. 
75 0 C heiBe Harzfett ein. Obwohl sich die Masse zuletzt sehr dick 
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zeigt, ist ein starkes Kriicken nicht notig. Sobald sich das letzte Harz
fett in der Lauge befindet, entfernt man daher die Kriicke, deckt den 
Riihi'kessel etwa zwei Stunden ab und mischt die Seifenmasse noch
mals durch, ehe man sie in flache, mit Eisenblech beschlagene Formen 
bringt. Um der fertigen Sene ein besseres Aussehen zu: verschaffen, 
wird sie nach dem Schneiden noch einige Zeit aufgestellt. Die AMalle 
werden am besten in der siedenden Lauge gelost. 

Oberschalseife auf kaltem Wege. In manchen Gegenden der Pro. 
vinzen Sachsen und Brandenburg findet sich eine Oberschalseife im 
Handel, die mit der echten Oberschalseife aHerdings nur den Namen 
gemein hat. Es ist dies eine auf kaltem Wege zusammengeriihrte Seife, 
deren Qualitat je nach den dafiir angolegten Preisen wechselt. Ob
wohl diese Seife also nach ihrer Gewinnungsweise als Leimkernseife 
oder als glattweiB u. dgl. bezeichnet werden sollte, hat sich die Be
zeichnung als Oberschalseife soweit eingebiirgert, daB niemand an der. 
selben AnstoB nimmt. 

Wahrend nun bei der Oberschalseife die Farbe immer grau oder 
gelblich-grau ausfallt, wird eine Ware der letztgenannten Qualitat 
recht weiB verlangt Die Anfertigung selbst ist sehr einfach, zumal 
die Seife nur in kleinen Posten hergestellt wird. Brauchbare Ansatze 
sind die folgenden: 

333 kg Talg oder schmalzartiges Fett, 
333,5 " Palmkerniil, 
333,5 " Atznatronlauge von 37 ° Be. 

666,6 kg Palmkerniil, 
333,3 " Atznatronlauge von 38° Be. 

578 kg :r,almkerniil, , 
289 "Atznatronlauge von 38 ° Be, 
115 "Natronwasserglas, abgerichtet mit 
18 "Atznatronlauge von 38 ° Be. 

310 kg Talg oder schmalzartiges Fett, 
310 "Palmkerniil, 
310 "Atznatronlauge von 38° Be, 

61 ,,~atronwasserglas, abgerichtet mit 
9 "Atznatronlauge von 38 ° Be. 

Man schmilzt zunachst die Fette bzw. Ole und seiht sie durch Leinen 
oder ein Gazesieb in einen dazu geeigneten Riihrkessel. Bei Mitver
wendung von Talg oder schmalzartigen Fetten erhalt man das Fett
gemisch auf einer Temperatur von 37-40° C; bei Palmkernol aHein 
erwarmt man dagegen nicht iiber 30° C. In diinnem Strahl wird als
dann die abgewogene Lauge hinzugegossen und dabei so lange gut 
durchgerUhrt, bis die Seife aufzulegen beginnt, wenn man den Riihr
stock ablaufen laBt. Nunmehr gibt man gegebenenfaHs das Wasser
glas hinzu und schopft danach in flache Kasten bzw. Rahmen aus, 
deren Hohe der Dicke des spater zu schneidenden Riegels entsprichL 
Es wird mit einem kleinen, runden Riihrstabe geblumt und bisweilen 
auch noch mit einem billigen Riechstoff parfiimiert. 
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Seifen aus geharteten Olen und Fetten. 
Bei der Beschreibung der verschiedenen Fabrikationsve;rfahren ist 

bereits schon darauf hingewiesen worden, daB die geharteten Ole oder 
Kunstfette sehr gut dazu geeignet sind, andere harte Fette und Ole 
bei der Herstellung von Seifen ganz oder teilweise zu ersetzen. Bei 
der groBen Bedeutung, die die hydrierten Fette schon heute besitzen, 
erscheint es nun angebracht, die Herstellung der verschiedenen Seifen
sorten aus Ansatzen, die einen groBeren Prozentsatz solcher Kunst
fette enthalten, besonders zu besprechen, zumal man annehmen darf, 
daB die gehiLrteten Trane in Zukunft ein Hauptrohmaterial fiir die 
Seifenfabrikation bilden werden. 

Ihrem Charakter entsprechend verwendet man die gehiLrteten Fette 
zur Zeit in der Seifenfabrikation hauptsiLchlich zur Herstellung von 
harten Seifen, bei der Schmierseifenfabrikation aber vorlaufig nur fiir 
wellie Schmier- oder Silberseifen. 

Wie schon eingangs bemerkt 1) befriedigten die ersten, aus hydrier
ten Fetten hergestellten Seifen nicht besonders. Sie zeigten einen 
etwas eigenartigen Geruch, fiihlten sich sehr mager an, bekamen leicht 
Risse und waren anderen Seifen gegeniiber, welche aus gewohnlichen 
Fetten gewonnen wurden, zu schwer loslich, d. h. sie schaumten nicht 
genug; alles schwer ins Gewicht fallende Griinde, die eine ausgedehnte 
Verwendung dieser neuen Produkte in der Seifenfabrikation kaum als 
zulassig erscheinen lieBen. Die Ursache fiir aIle diese MiBerfolge war 
in erster Linie aber woW darin zu suchen, daB von vornherein zu groBe 
Mengen dieser Kunstfette bei den AnsiLtzen mitverwendet und nicht 
mit der notigen Aufmerksamkeit versotten wurden. Es gelang jedoch 
sehr bald, durch Zusammenstellung geeigneter Ansatze und sorgfaltiges 
Arbeiten diese FeWer zu vermeiden, so daB das MiBtrauen gegen das 
neue Rohmaterial bald verschwand und die anfanglich erlebten Ent
tauschungen bald vergessen waren. Heute sind die hydrierten Fette 
bereits ein recht geschiLtztes Rohmaterial fiir die Seifenfabrikation ge
worden, das trotz des von den Herstellern geforderten, hohen Preises 
bereits in groBen Mengen verarbeitet wird. Ob es aber jemals gelingen 
kann, Seifen aus hydrierten Fetten allein herzustellen, die allen be
rechtigten Anforderungen voll entsprechen, steht vorlaufig noch sehr 
in Frage, trotzdem in letzter Zeit verschiedene Verfahren bekannt ge
worden sind, nach denen es moglich ist, die Schaumfahigkeit von Seifen 
aus Hart- oder Kunstfetten bedeutend zu erhOhen. 

Vor allem zu erwiLhnen ist hier ein Patent von Leimdorfer, Buda
pest, der mch ein Verfahren schiitzen lieB zur Herstellung von harten 
Kem~, Halbkern- und Leimseifen, dadurch gekennzeichnet, daB neben 
den gewohnlichen Fetten und Fettsauren oxydierte, polymeriSierte; 
Halogen- oder Saureradikale enthaltende Fette, FettsaUren oder deren 
Derivate, bzw. deren Gemenge unter Verwendung der derBildung 

1) Vgl. S.123ft'. 
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'normaler, fettsaurer Salze und dem technisch gegebenenfalls erforder
lichen AlkaliiiberschuB entsprechenden Alkalimenge moglichst voll
standig verseift werden 1). 

Durch einen entsprechenden Zusatz solcher Fette, Fettsauren oder 
deren Derivate soIl es nicht nur moglich sein, aus weichen Fetten und 
Olen harte Seifen herzustellen, der Zusatz soIl auch bewirken, daB 
Seifen aus Hartfetten, vegetabilischem Talg usw., die sonst wenig oder 
nur sehr schwer schaumen, ein fast ebenso gutes Schaumvermogen er
halten wie die Seifen aus Palmkern- oder Kokosol bzw. deren Fett
sauren. 

Weiter sei dann nochmals auf das schon mehrfach erwahnte Ver
fahren von Schrauth 2) hingewiesen, nach welchem den fertigen Seifen 
5--15 % Rizinusolfettsaure oder Rizinusolsulfosaure z~gesetzt werden 
sollen, um die Schaumbildungsfahigkeit der Seifen ganz bedeutend zu 
erhohen. Der Zusatz geschieht am besten direkt im Kessel nach Ab
lassen der Unterlauge, kann aber der Seife auch erst beim Formen und 
bei Feinseifen sogar erst auf der Piliermaschine beigemischt werden. 
Allen Befiirchtungen gegeniiber sei es nochmals betont, daB solche 
sauren Seifen auch bei jahrelanger Aufbewahrung nicht ranzig werden 
und ihr hohes Schaumvermogen dauernd beibehalten. Da auBerdem 
die Rizinusolfettsaure den Grundseifenkorper auBerordentlich geschmei
dig macht, scheint die Verwendung von hydrierten Fetten zur Seifeh
fabrikation noch in viel ausgedehnterem MaBe moglich als bisher, 
insonderheit da auch zu erwarten steht, daB die Preise fiir diese Kunst
fette in Zukunft ziemlich betrachtlich hinter denen der tierischen und 
pflanzlichen Hartfette zuriickbleiben werden. 

Nachstehend folgen einige Zusammenstellungen von Fettansatzen 
fUr die verschiedenen Seifensorten. Sie sind in der Praxis erprobt und 
ergeben bei sachgemaBem Arbeiten gute, einwandfreie Seifen: 

WeiBe Kernseife. 
I. 

40 Teile Candelite', 
30 " KernOl, 
30 ErdnuBoI. 

II. 
50 Teile Linolith, 
15 PaImkernoI, 
15 Kokosolabfallfett, 
20 ErdnuBol. 

Hellgelbe Kernseife. 
I. 

50 Teile Fettsaure aus Talgol extra, 
30 PaImkernolfettsaure, 
20 Pflanzenfettsaure, 
20 helles Harz. 

II. 
60 Teile Linolith, 
40 KokosoIabfaIlfett, 
20 helles Harz. 

Eschweger Seife. 
1. 

25 Teile TaIgoI, 
20 Knochenfett, 
30 Abfallkokosol. 

1) DRP. 250164. Vgl. S.50. 

II. 
20 Teile Linolith, 
10 TaIgoI, 
15 Abdeckereifett, 
30 PaImkernol. 

2) Seifensiederztg. 1914, S. 991. - 1915, S. 24. 
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I. 
50 Teile Krutolin, 
50 KottonOI. 

WeiBe Schmierseife. 
II. 

60 Telle Krutolin, 
40 Talg. 
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Die Siedeweise selbst erfahrt keinerlei Aband8rung, wenn ein Teil 
des Ansatzes, wie vorstehend, aus hydrierten Fetten besteht. Zu 
empfehlen ist jedoch, die hydrierten Fette vorzusieden oder bei Her
stellung der weiBen und gelben Kernseifen den ganzen Ansatz auf 
2 Wassern zu sieden, wenn man zu schanen, nicht unangenehm riechen
den Seifen gelangen will. 

Bei der Verarbeitung der hydrierten Fette zu Schmierseifen faUt 
das Vorsieden weg; auch hier wird, wie sonst ublich, der ganze 
Ansatz gleichmaBig verseift. Da man aber bei der Verseifung mit 
Kalilauge viel schaumkraftigere Endprodukte erhalt, als bei der Ver
wendung von Natronlauge, kannen hydrierte Fette bei der. Herstellung 
weiBer Schmierseifen in haherem MaBe zur Anwendung kommen, als 
bei der Fabrikation von Kernseifen. 

Werden hydrierte Fette auf halbwarmem Wege verarbeitet, so ist 
besonders darauf zu achten, daB man die richtige Laugenmenge an
wendet. Die Verseifungszahl der hydrierten Fette ist durchschnittlich 
192, also nicht haher als die von Talg, Baumwollsaatal usw., was be
sonders beriicksichtigt werden muB, wenn Fette und Laugen genau in 
den Kessel gewogen werden. Nachstehend seien nun einige Ansatze 
mitgeteilt, die fur die Herstellung von Hausseifen auf halbwarmem 
Wege mit einem graBeren Prozentsatz hydrierter Fette geeignet sind: 

385 
256 
295 

64 

351 
234 
269 
146 

WeiBe Hausseife. 
kg Palmk~rnoI,} 60-65 ° C warm, 
" Candelite, 
" Atznatronlauge von 39° Be, 
" Pottasche16sung von 20° Be; 

oder 
kg Palmk~rnOI,} 60-65 ° C warm, 
" Candelite, 
" Atznatroniauge von 39° Be, 
" LOsung von 24 ° Be aus gleichen Teilen Zucker, 

"Pottasche "und Sab; in Wasser. 

Gelbe Hausseifen. 
267,5 kg palmkernOI,} 
267,5" Candelite, 65-70° C warm, 
107 ., helles Harz, 
278 "Atznatronlauge von 39° Be, 
53 "Pottasche16sung von 25 ° Be, 
27 "Salzwasser von 20° Be; 

175 
262 
131 
240 
175 
17 

oder 
kg Palmkernol, 1 
"Candelite, J" 65-70° C warm, 
" helles Harz, 
., Atznatronlauge von 39° Be, 
., Natronwasserglas von 38° Be, gemischt mit 

Atznatronlauge von 39° Be. 
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Die hydrierten Fette verseifen sich auch auf halbwarmem Wege 
namentlich dann auf3erordentlich gut, wenn 'ein Teil. Palmkernol oder 
Kokosol im Ansatz enthalten ist, es diirfen jedoch auch hier nur starke, 
reine A.tzlaugen verwendet und die Salzlosungen nieht eher zugegeben 
werden, ala bis die Verseifung vollstandig beendet ist. Das bei. reinen 
Palmkernolansatzen vielfach iibliche Verfahren, Lauge und Wasserglas 
oder Salzlosung gleichzeitig in den Kessel zu geben, ist hier nicht zu 
empfehlen, weil eine vollstandige Verseifung der Fette dann vielschwerer 
zu erreichen ist. Da die aus hydrierten Fetten hergestellten Seifen 
auf3erdem sehr fest werden und ziemlich schwer schaumen, soll man bei 
Produkten der besprochenen Art moglichst wenig oder gar kein Salz
wasser verarbeiten und sich nach Moglichkeit auf die Anwendung der 
PottaschelOsung beschranken. 

Die Herstellung der weicben oder Kaliseifen. 

Schmierseifen. 

Unter Schmierseife versteht man eine hauptsachlich aus Kali
lauge und 01 hergestellte Seife von weicher, salbenartiger Konsistenz, 
die im Gegensatz zu den Hartseifen mehr Wasser gebunden enthalt. 
Da neutrales, olsaures Kali aber ein zahes, gummiartiges und undurch
sichtiges Produkt ergibt, so ist es erforderlich, durch den Zusatz von 
kaustischem und kohlensaurem Alkali die Eigenschaften zu erzielen, 
welche den Charakter der bekannten, transparenten Schmierseife des 
Handels bedingen. Die in entsprechendem Verhaltnis zugesetzten 
Stoffe heben die Zahigkeit der Seife auf und verwandeln sie in eine 
geschmeidige Masse, die gleichzeitig die Fahigkeit erlangt, inkorpo
riertes Wasser zu binden. 

Die Schmierseifenfabrikation hat ihren Ursprung in den Kiisten
landem der Ostsee, wo man zuerst aus Tran und Holzaschenlauge eine 
weiche Seife herstellte, die dann spater durch die Schiffahrt Verbreitung 
in den Kiistenlandem der Nordsee fand, wo ebenfalls Tran in grof3er 
Menge und billig zu Gebote stand. 

Mit der weiteren Vervollkommnung der Fabrikation wurden dann 
auch andere Ole, namentlich das in friiheren Zeiten biUige Hanfol, 
ffir die Herstellung BOlcher Seifen benutzt; die Holzaschenlauge wurde 
durch Pottasche, und zwar insonderheit die kalzinierte, russische und 
amerikanische Steinasche ersetzt. Um die Seife gegen Warme wider
standsfahiger zu machen, wurde dann spater auch Talg mitverBOtten 
und so das Verfahren zur Herstellung der Naturkornseife gefunden. 
Als der Talg dann mehr und mehr von der Stearinfabrikation bean
sprucht wurde, kamen eine Reihe von Seifensiedem auf den Gedanken, 
durch Einkriicken von Kalkkom ihrem Fabrikat ein der Naturkornseife 
ahnliches Aussehen zu verleihen, die ihrer groBeren Waschkraft halber 
viele Kaufer gefunden hatte. Auf diese Weise kam die Kunstkomseife 
in den Handel. 
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Von den deutschen Kiistenlandern aus trat die Schmierseife dann 
allmahlich ihre Wanderung nach dem Binnenlande an, wo sie sieh wegen 
ihrer leichten und beque men Verwendbarkeit ebenfalls· schnell in In
dustrie und Haushalt einfiihrte. Weitere, schnelle Verbreitung fand die 
Sehmierseifenfabrikation aber erst, als die Pottasche, die bisher noch 
knapp und teuer gewesen war; nach dem Auffinden der Sta.l3furter 
Abraumsalze stark im Preise sank. 

Heute findet das Hanfol zur Schmierseifenfabrikation nur noch 
geringe Verwendung, an seine Stelle sind das Leinol, Dotterol, Riibol, 
BaumwollsaatCil, Erdnu.l301, Bohnenol, Maisol und Sesamol getreten, 
aueh Olein, Talg, Palmol, Schweinefett und Kammfett werdenheute 
mehr oder weniger zu Sehmierseifen verarbeitet. Namentlieh das Leinol 
wird wegen seiner guten Eigensehaften gern verwendet und ebenso wie 
das ihm ahnliche Dotterol vornehmlich zu Winterseifen versotten, da 
es erst bei etwa - 20° C gefriert. Wenn Leinol jedoch sehr hoch im 
Preise steht, so wird es trotz seiner guten Eigenschaften zeitweilig 
ganz ausgeschaltet und namentlich durch das Bohnenol, das Maisol 
und in neuerer Zeit wieder durch den Tran ersetzt. Besonders der 
letztere wird seit Einfiihrung der Fettspaltung wieder mehr zur Seifen
fabrikation verwendet, da er bei der Spaltung viel von seinem unan
genehmen Geruch verliert. Da der letztere trotzdem aber in den Fertig
produkten immer wieder zum Vorschein kommt, ist es zweckma.l3ig, 
vor Verarbeitung des Tranes die Geruchsbildner nach einer der ein
gangs besprochenen Methoden vol1ig zu entfernen 1). 

Die Herstellung der Schmierseifen hat sich durch die Fettspaltung 
und die Einfiihrung der auf elektrolytischem Wege hergestellten hoch
gradigen Atzkalilauge sehr vereinfacht. Die letztere wird mit einem 
bestimmten, der Jahreszeit entsprechenden und dem Fettansatz an
gepa.l3ten Prozentsatz Pottasche, Soda oder Chlorkalium reduziert und 
mit Wasser auf die gewiinschte Starke eingestellt. 

Zum Verseifen von 100 kg Fettsaure gebraucht man ungefahr 100 kg 
30gradiger, reduzierter Kalilauge oder 100 kg 25gradiger Natronlauge; 
8011 eine Schmierseife gefiillt werden, so· bedarf man zur Abrichtung 
der Fiillung ebenfalls noch eine entsprechende Menge Lauge. 

Die Herstellungsweise der verschiedenen, im Handel vorkommenden 
Schmierseifen ist durchweg die gleiche und erfolgt nach denselben 
Regeln; dem Aussehen nach entstehen Unterschiede lediglich durch 
das bei der Verseifung verwandte Fettmaterial und den Charakter der 
zum Sieden benutzten Laugen. Die am meisten verbreitete Schmier
seife ist eine glatte, transparente Seife, die man wieder mit oder ohne 
Mehlfiillung herstellen kann. Dann kommen die gekornten Schmier
seifen und schlie.l3lich die wei.l3en Schmier- oder Silberseifen. All diese 
Sorten verlangen, um gleiches Aussehen und gleiche Konsistenz bei
zubehalten, in den verschiedenen Jahreszeiten eine andere Behandlung. 
Insonderheit ist fiir jede Jahreszeit ein besonderer Fettansatz zu wahlen, 

1) Vgl. S.97ft'. 
Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Auf!. 22 
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sowie dem richtigen Kaustizitatsverhaltnis der Laugen, dem Feuchtig
keitsgehalt und der Abrichtung der Seifen die erforderliche Beachtung 
zu schenken. 

Glatte, transparente Schmierseifen. 
Zu den glatten, transparenten, hellgelb, braun oder griin gefarbten 

Schmierseifen verwendet man in der kalten Jahreszeit meistens Lein
oder Dotterol, Bohnenol, Maisol, Hanfol, Tran oder deren Fettsauren, 
d. h. Ole, die wenig zum Erstarren neigen. In <ler warmen Jahreszeit 
verarbeitet man neben den genannten Olen vielfach noch eine groBere 
Menge Baumwollsaatol, Sesamol, ErdnuBol, RuMI oder deren Fett
sauren, um auf diesa Weise den Seifen eine bessere Konsistenz und 
Haltbarkeit zu verleihen. Will man die glattenSchmierseifen auch im 
Sommer nur aus den weniger stearinreichen Olen herstellen, so ver
siedet man unter Zusatz einer gewissen Menge Sodalauge, um eine ge
nugende Konsistenz zu erzielen. 1m heiBen Sommer verwendet man 
in der Regel 1f4.- I/s Sod~lauge und reduziert den Zusatz um so mehr, 
je naher die AuBentemperatur dem Gefrierpunkte liegt. Bei eintreten
dem Frost wird meist nur noch Kalilauge verwendet. Eine Schmier
sene, zu deren Herstellung bei niedriger Temperatur zu viel Sodalauge 
verwandt wurde, wird kurz und brockelig, scheidet Lauge aus und 
erhalt ein triibes, schlechtes Aussehen. Des weiteren wird die Ausbeute 
geringer, da eine normal abgedampfte, aus reiner Pottaschelauge 'ge
sottene Schmierseife etwa 235 kg, eine reine Sodaseife aber nur 190 kg 
Ausbeute ergibt. 

Vielfach werden der glatten, transparenten Schmierseife auch 5 bis 
15 kg Harz auf 100 kg Olansatz zugesetzt, wodurch sich einerseits die 
Seife billiger stellt, andererseits ein leichteres Schii.umen bedingt wird. 
Das Harz wird entweder gleich mit dem 01 in den Kessel gegeben und 
so mit diesem gemeinsam verseift, oder es wird der fertig aufsiedenden 
Seife nebst der erforderlichen Lauge (etwa 92 kg von 30° Be auf 100 kg 
Harz) zugesetzt und unter Kriicken in Verband gebracht. Durch Mit
ve,sieden des Barzes wird die Seife in der Regel etwas dunkler, auchist 
die Ausbeute etwas geringer, da eine harzhaltige Seife stete etwas 
weicher ausfii.llt und infolgedessen einen entsprechenden Zusatz an 
Sodalauge benotigt. Dieser Zusatz muB um so groBer sein, je hOher 
die AuBentemperatur liegt. 

Schmierseifen, die mit Chlorbleichlauge (unterchlorigsaurem Natron) 
gebleicht werden sollen, durfen kein Harz enthalten. 

Es sei nun zunachst die Herstellung von etwa 1000 kg einer glatten 
Schmierseife aus Neutralol, ohne Dampfeinrichtung, beschrieben. Die 
zur Verse~ng no~w~ndige A.t~kalilauge ~d mit 15 Teilen. P~ttasche 
auf 100 Telle 50gradige Atzkahlauge reduzIert und, wenn mIt direktem 
Feuer gearbeitet wird, auf 25 0 Be eingestellt. 

Um die Beschreibung der Fabrikation zu vereinfachen, seien zu
nachst einige Ansii.tze angefiihrt, die der Jahreszeit und dem jeweiligen 
Freis der Ole entsprechend verarbeitet werden konnen. Das Siede
verfahren selbst bleibt dann stets dassalbe. 
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Fiir das Friibjabr und fUr den Herbst sind zu verarbeiten: 
426 kg LeinoI, 
63 " Wasser, 

405 " Pottaschelauge von 25 0 Be, 
106 " Sodalauge von 250 Be.. 

193 kg Dotter51, 
192 " ErdnuB. oder KottonoI, 
58 " Harz, 
57 " Wasser, 

423 " Pottaschelauge von 25 0 Be, 
77 " Sodalauge von 25 0 Be. 

426 kg Bohnenol oder .MaisoI, 
63 " Wasser, 

425 " Pottaschelauge von. 25 0 Be, 
86 " Sodalauge von 25 0 Be. 

154 kg BohnenoI, 
115 " Sesamol, 
116 " RiiMI, 
58 " Harz, 
57 " Wasser, 

423 " Pottascbelauge von 25° Be, 
77 " Sodalauge von 25° Be.. 

Fiir den Sommer sind die folgenden Anslitze zu empfehIen: 
426 kg LeinoI, 426 kg Bohnen- oder MaisiSI, 

63 " Wasser, 63 " Wasser, 
362 ,. Pottascbelauge von 25 0 Be, 383" Pottascbelauge von 25 0 Be, 
149 " Sodalauge von 25 0 Be. 128 " Sodalauge von 25 0 Be. 

115 kg Dotterol, 
77 " SesamoI, 

193 " ErdnuB- oder KottonoI,: 
58 " Harz, 
57 " Wasser, 

385 " Pottaschelauge von 25 0 Be, 
115 " Sodalauge von 25 0 Be. 

193 kg Bohnen-, Mais- oder DottaroI, 
192 " RiiMI, 
58 " Harz, 
57 " Wasser, 

385 " Pottascbelauge von 25° Be, 
115 " Sodalauge von 25 0 Be. 

FUr den Winter kommen als Ansatze in Betracht: 
426 kg LeinoI, 426 kg Bohnen- oder Maisol, 

63 " Wasser, 63 " Wasser, 
468 " Pottaschelauge von 25 0 Be, 511" Pottaschelauge von 25 0 Be. 
43 " Sodalauge von 25 ° Be. 

395 kg Bohnen- oder MaisoI, 
40 " Harz, 
59 " Wasser, 

374 " Pottascbelauge von 25 0 Be, 
32 " Sodalauge von 250 Be. 

153 kg Bohnen- oder MaisoI, 
115 " Sesamol, 
114 " DotteroI, 
57 " Harz, 
57 " Wasser, 

458 " Pottaschelauge von 25° Be, 
46 " Sodalauge von 25 0 Be. 

Der ganze Olansatz und gegebenenfalls auch das Harz wird in den 
Siedekessel gebracht, das Wasser und ungefahr der fiinfte Teil der er
forderlichen Siedelauge hinzugegeben, angeheizt und ab und zu durch
gekriickt. Sobald die Masse geniigend heW ist, bildet sich eine Emulsion, 
und die Massen beginnen sich etwas zu heben und durcheinander 
zu schieben, wahrend der Verb and eintritt. Letzteres erkennt man 
daran, daB eine herausgenommene Probe keine Lauge mebr abtropfen 
laBt, sondem als dicke, gleichmaBige Schmiere vom Spatel lauft, So
bald guter Verband eingetreten ist, muB weitere Lauge hinzugegeben 
werden, damit die Masse infolge Laugenmangels nicht dick wird. . Die 
neu hinzugegebene Lauge muB jedoch immer erst gut mit der Ma.ss~ 
verbunden sein, bevor man die nachstfolgende Menge dazubringt, ds. 

22-
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die Seife sonst leieht wieder aus dem Verband kommen kann. 1st samt
liehe Lauge im Kessel, so muB ein schones, dick und wollig siedendes 
Produkt vorliegen. Wenn die Seife schaumfrei siedet, und eine auf
genommene Glasprobe, leicht gehaufelt, ohne Schaumperlen oder Luft
blasehen auf dem Glase liegt, so ist sie aueh genfigend eingedampft 
und lediglich noch auf ihre Abrichtung hin zu prfifen. 

War die zur Verseifung verwandte Laugenmenge ausreichend, die 
Abriehtung der genfigend eingedampften Seife also richtig getroffen, 
so wird eine auf Glas gesetzte Probe vollig klar sein und, gegen einen 
dunklen Untergrund gehalten, "Blume" haben, d. h. kleine Laugenadern 
aufweisen, die beim DberschuB von etwas Alkali als flockige Triibungen 
auf der Oberflache der Probe, besonders aber in ihren Erhohungen und 
Riefen, sichtbar werden. AuBerdem soIl ein kleiner "Laugenring", 

, d. h. ein haarfeiner, weiBer Rand, rings urn die Probe herum in die Er
scheinung treten. Hat die Seife schon etwas zuviel Lauge, 1!l0 fiber
lauft die Probe, urn bei bedeutendem DberschuB schnell trfibe und auf 
dem Glase verschiebbar zu werden. Man muB alsdann nach und nach 
der siedenden Seife 01 zusetzen, bis eine aufgenominene Glasprobe 
die obigen Zeichen einer guten Abrichtung erkennen laBt. Sollte die 
Glasprobe anfangs klar, aber ohne "Blume" sein, so fehlt noch etwas 
Lauge, die allmahlich nachzugeben ist. 

Die ffir die Priifung der Abrichtung aufgenommenen Glasproben 
legt man gewohnlich in den Keller, in dem die Seife spater gelagert 
werden solI, da hier in der Regel eine ziemlich gleichmaBige Tempec 

ratur, meist zwischen 10 und 15 0 0, herrscht. Man legt hier Seifen, 
die ffir die warmere Jahreszeit bestimmt sind, moglichst hoch, die fUr 
die kaltere Jahreszeit bestimmten aber direkt' auf den Boden. Die 
ersteren mfissen mild, kurz, fest und klar auf kleine "Blume" abge
richtet sein, wahrend Winterseifen eine etwas kraftigere "Blume" 
zeigen und an Hand der auf dem Steinboden des Kellers erkalteten 
Probe einen ziemliehen Laugenrand aufweisen sollen. 1st eine im 
Keller erkaltete Probe dagegen von auBen herum klar, zeigt aber in 
der Mitte noch das trfibe, sogenannte "Fettgrau", so ist die Seife zu 
matt. Man gibt daher zu der siedenden Masse so lange Alkali in kleinen 
Portionen hinzu, bis die erkaltete Glasprobe vollig' klar bleibt. 

, 1m folgenden sollen nun einige UnregelmaBigkeiten Erwahnung 
finden, die sich beim Sieden von Schmierseifen leicht ergeben konnen. 

Ein zu hohes oder zu niedriges "Kalkverhaltnis", wie es fmher bei 
Verwendung der selbst eingestellten Aschenlauge vorkommen konnte, 
ist ja heute so gut wie ausgeschlossen, da die Atzkalilauge in stets 
gleichmaBiger Qualitat fertig geliefert wird. Wiirde sie viel kohlen
saure Salze enthalten, so wiirden diese bei der hohen Konzentration 
von 50 0 Be unbedingt auskristallisieren. Es kann also nur bei falscher 
Zusammenstellung der Siedelauge vorkommen, daB eine Seife einen 
Mangel oder DberschuB an freien Salzen aufweist. Fehlen -~ner Seife 
solche Salze, d. h. ist sie zu kaustisch, oder wie der alte Ausdruek lautet, 
steht sie zu hoch im Kalk, so erkennt man dies daran, daB sie schwer
fallig, weiter unten im Kessel siedet und in breiten, zahen Streifen yom 
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Spatel ablauft; eine aufgenommene Glasprobe wird dann hoch auflegen 
und auch nach dem ErkalOOn noch triibe und gummiartig sein. In 
solchem FaIle ist es notig, durch langsamen Zusatz von starker Pott: 
aschelosung ein normales Sieden der Seife herbeizufiihren und auf 
diese Weise darauf hinzuwirken, daB die aufgenommenen Glasprohen 
kurz, fest, klar und geschmeidig werden. Sind wahrend des Siede
prozesses Laugen mit zu hohem Karbonatgehalt verwandt, so siedet 
die Seife leicht hoch und weist ein diinnfliissiges, wasseriges Aussehen 
auf. Die entnommene Glasprobe lauft dann breit auseinander. Dieser 
Fehler kann naturgemaB nur durch den Zusatz reiner Atzlauge und 
eine gleicJ.1zeitige VergroBerung des Olansatzes korrigiert werden. Rat
sam bleibt es Ii. ber stets, solche Verbesserungen erst dann vorzunehmen, 
wenn :man sich von ihrer unbedingten Notwendigkeit iiberzeugt hat, 
zumal die Proben von noch sehr wasserhaltigen oder nicht geniigend 
Lauge enthaltenden Seifen in dieser Beziehung leicht zu Tauschungen 
den AniaB geben konnen. 

Ein Dickwerden der Seifenmasse tritt leicht ein, wenn ungefahr 
ein Drittel der gesamten Siedelauge im Kessel ist und sich Verband 
gebildet hat. LaBt man alsdann mit dieser ungeniigenden Laugen
menge weiter sieden, ohne rechtzeitig Lauge nachzugeben, so klumpt 
der Kesselinhalt zu einer auBerst zahen Masse zusammen, die sich nur 
sehr schwer, und zwar lediglich durch Zugabe von mehr Lauge, als zur 
Verseifung des im Kessel befindlichen Fettansatzes notig ist, wieder 
in LOsung bringen laBt. Es erfordert viel Zeit und Arbeit, bis eine 
solche dickgewordene Seife wieder normal siedet, weshalb man der 
rechtzeitigen Laugenzugabe volle Aufmerksamkeit schenken solI. 

Des weiteren ist der richtige Wassergehalt der Schmierseifen fur 
deren Haltbarkeit von groBer Bedeutung. Eine zu wasserhaltige Seife 
wird beim Lagern triibe und diinn; Schmierseifen sollen <laher soots 
schaumfrei abgedampft werden und als "Glasproben keine Schaum
perlen mehr zeigen. 

Auch die Abrichtung der Seife ist von grOBter Wichtigkeit fiir 
deren spaOOres Verhalten. Ein zu schwach abgerichtetes Produkt wird 
nach einiger Zeit in den Fassern triibe, weich und fliissig. Eine zu 
stark abgerichtete Seife wird spater kurz, brockelig und scheidet Lauge 
aus. Von wesentlicher Bedeutung ist des weiOOren die Temperatur, 
bei der die Seife zum Verkauf gelangt. In kalOOr J ahreszeit fiihrt man 
daher die SchluBabrichtung bei einer glatten Schmierseife moglichst mit 
starker, 30gradiger Pottaschelosung aus, so daB die Glasproben kraftige 
Blume und Laugenring zeigen. Wahrend der warmen Jahreszeit richtet 
man dagegen nur milde ab, die Glasprobe solI nur leichte Blume zeigen 

. und nach dem Erkalten vollstandig klar sein. 
Glyzerinschmierseife. Unter dem Namen "transparente Glyzerin

schmierseife" wird ein Erzeugnis in den Handel gebracb.t, das sich 
durch selhe helle Farbe von der gewohnlichen" glatten Schmierseife 
unterscheidet, sonst aber keine besonderen Bestandteile erithii.J.t, die 
den Namen "Glyzerinschmierseife" rechtfertigen konnten. 1nf01ge 
seines guten Aussehens hat sich das Produkt aber schnell iiberall Ein-
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gang verschafft und wird in den Haushaltungen mit V orliebe verwandt. 
Die Verbraucher gehen dabei wohl von der nicht unberechtigten Ansicht 
aus, daB die helle Farbe und die hohe Transparenz der Seife eine ge
wisse Garantie fUr die gute Qualitat bieten, da dunkle oder unreine 
Fette und Ole, sowie die Transparenz schadigende Fiillungsmittel bei 
ihrer Herstellung nicht verwendet werden diirfen_ 

Urn ein recht helles Produkt zu erhalten, ist es notwendig, entweder 
die zu verseifenden Ole als solche zu bleichen oder die fertige Seife 
einer spateren Bleichung zu unterwerfen. Kommt Leinol oder Kottonol 
zur Verwendung, so geniigt eine einfache Vorbehandlung des Oles mit 
starker Lauge. Zu diesem Zweck wird entweder das 01 auf 50° C er
warmt und dann 3 % 30gradige Pottaschelauge eingekriickt, bis sich 
groBe Flocken bilden, oder man erhitzt die Lauge und kriickt diese 
dann in das nicht angewarmte 01. Nach einigen Stunden der Ruhe 
haben sich die Flocken als Bleichsatz zu Boden gesetzt, so daB das 
klare 01 oben abgeschOpft oder abgezogen werden kann. Da jedoch 
durch die Behandlung aIle freien Fettsauren aus dem 01 entfernt sind, 
laBt sich bei dem VerseifungsprozeB der Verb and schwerer erreichen, 
als mit ungebleichten Olen, weshalb man zunachst mit einer kleineren 
Menge Lauge vorsiedet. Man muB alsdann aber mit starkerer Lauge 
zur Hand sein, da die alkaliarme Masse, wie oben erwahnt, auBer
ordentlich leicht zusammenfahrt und dick wird. 

1m iibrigen ist die Arbeitsweise genau dieselbe, wie bei der vorher 
beschriebenen, glatten Schmierseife. Legt man auf eine helle Farbe 
der Seife weniger Wert, so kann auch etwas hellfarbiges Harz mit
verarbeitet werden, das, ahnlich wie das 01, vorher mit starker Lauge 
gebleicht wird. 

In neuerer Zeit ist man jedoch von dem vorherigen Bleichen des 
Oles immer mehr abgekommen, namentlich, weil man in vielen Fabriken 
fiir den Bleichsatz keine geniigende Verwendung hatte, der, bei Olen 
mit einem hoheren Gehalte an freien Fettsauren, sehr bedeutend ist. 
Dazu kommt noch, daB das nachtragliche Bleichen der fer~ig gesottenen 
Seifen einfacher ist und hellere Seifen ergibt. Ammeisten hat sich die 
Bleichung mit unterchlorigsaurem Alkali eingefiihrt, die bei richtiger 
Durchfiihrung ganz besonders helle Fabrikate ergibt. Dieselben zeigen 
jedoch haufig einen mehr oder weniger hervortretenden Chlorgeruch, 
weshalb diese Art der Bleichung nicht immer zu empfehlen ist. 

Eine zweckentsprechende ChlorbleichlOsung wird nach folgendem 
Verfahren hergestellt: In 130 kg heiBem Wasser werden 33,5 kg kalz. 
Soda aufgelOst und unter tiichtigem Umriihren 50 kg Chlorkalk hinzu
gegeben. Die so erhaltene Losung wird alsdann mit weiteren 150 kg 
kaltem Wasser verdiinnt. 

Die Bleichung wird in der Weise ausgefiihrt, daB der nicht zu stark 
abgerichteten, normal eingedampften Seife 10-15 % der klar filtrierten 
BleichlOsung eingekriickt werden. Die Seifen diirfen aber kein Harz 
enthalten und miissen bis auf 55 ° C abgekiihlt sein, wofern die Losung 
gut wirken solI. 
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Neben der Chlorbleichlosung haben sich im Laufe des letzten Jahr
zehntes aber noch einige weitere Bleichmittel, insonderheit auch das 
Blankit eingefiihrt, dessen Eigenschaften und Anwendungsweise ein
gangs bereits: ausfiihrlich besprochen sind 1). 

- HanflHseife. VerhaltnismaBig selten wird auch. noch die griine 
Hanfolseife fabriziert, die heute jedoch vornehmlichpharmazeutischen 
Zwecken dient. Ihre Herstellungsweise ist die gleiche, wie die. der 
vorbesprochenen glatten Schmierseifen. 

N aturkornseifen. 

Wohl die beliebteste und schOnste Schmierseife ist die Naturkorn
seife, die zuerst vor langen J ahren in den Provinzen Pommern, Ost
und WestpreuBen hergestellt wurde und sich von dort aus wegen ihrer 
vorziiglichen Eigenschaften und auBerst vorteilhaften Verwendung im 
Haushalt und in der Textilindustrie schnell auch in anderen Gegenden 
Eingang verschaffte, so daB man jetzt nicht nur in vielen Fabriken 
Deutschlands, sondern auch in Osterreich, Danemark und Skandinavien 
Naturkornseife fabriziert. Die Naturkornseife ist aber nicht nur die 
schOnste, sondern auch diejenige Schmierseife, die die groBten Schwie
rigkeiten bei der Fabrikation verursacht, so daB langere tibung und 
aufmerksame Beobachtung beim Sieden dazu gehort, .um die fiir ihre 
Herstellung. notwendigen Kenntnisse zu erwerben. 

Zur Fabrikation der Naturkornseife bedient man sich sowohl harter, 
stearinhaltiger, wie auch weicher Fette bzw. Ole; aUI;! ersteren wird das 
"Korn", aus letzteren die klare Grundseife erhalten. 

Zur Erzielung eines einwandfreien Produktes sind vor allem gute 
Rohmateri~nerforderlich. Der Talg, der zu . dieser Seife versotten 
wird, muB frisch, schmutz- und saurefrei sein. Kammfett, Schweine
fett und Knochenfett, die namentlich iin Sommer Mitverwendung 
finden konnen, damit die Seife konsistenter und hoheren Temperaturen 
gegeniiber widerst~ndsfahigl:!r wird, soUten vor dem Gebrauch gelautert 
werden, wenn sie schon alt und unrein sind. 

Helles Leinol oder Dotterol, im Sommer gegebenenfalls mit gut 
raffiniertem BaumwoUsaatol gemischt, ergeben bei gleichzeitiger Ver
wendung von etwas Talg .die schonsten Naturkornseifen. Aber auch 
Bohnenol und Maisol konnen zu diesen Seifen versotten werden, wahrend 
Olein, das sonst ebenfaUs vorteilhaft zu Naturkornseifen verarbeitet 
wird, dunkel gefarbte Produkte ergibt. 

Durch die allgemeine Einfiihrung der 50gradigen Atzkalilauge ist 
auch die HersteUung der Naturkornseifen sehr erleichtert worden, weil 
es dadurch moglich ist, eine stets gleichmaBige Siedelauge vorratig 
zu halten. Die zur Reduzierung notwendige Pottasche muB moglichst 
sodafrei sein, da eine Siedelauge, die mehr als 2-:-3 % Natron enthalt, 
ein kleines, fedriges, in der Sonnenwarme unbesllindiges Korn bedingen 
und die Seife selbst blind und silberstrahlig machen wiirde. . 

1) S. S. 71. 
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Die Menge der zur Reduzierung notigen Pottasche selbst richtet 
sich nach der Jahreszeit, dem Fettansatz und nach der Art und Menge 
der etwaigen Fiillungszusatze. In der Regel verwendet man 15-30 % 
Pottsache auf 100 kg 50gradige Atzkalilauge. Wird mit direktem Feuer 
gearbeitet, so stellt man die Lauge auf 25 0 Be, wenn mit Dampf ge
sotten wird auf 30 0 Be. 

Der Fettansatz schwankt sehr und ist einerseits von der Jahres
zeit abhangig, andererseits den Wiinschen der Fabrikanten entsprechend 
variabel. Insonderheit richtet sich die GroBe des "Korns" bei normal 
gesottenen S\lifen, deren Wassergehalt und Abrichtung richtig getroffen 
sind, ganz nach dem vorgesehenen Fettansatz. Je stearinreichel' der
selbe ist, desto mehr Korn erzielt man in der Seife. Es bleibt jedoch 
zu beachten, daB auch das Korn entsprechend dichter und kleiner 
ausfallt, wenn ihm ein groBerer Entwicklungsr~m nicht geboten wird. 

N achstehend folgen nun einige, fiir die verschiedenen Verhaltnisse 
passende Fettansatze: 

1. Zu hellgelben Seifen mit reisformigem Korn. 
1m Sommer: 1m Winter: 

35 % Talg, 
3 " rohes Palmol, 

16 " helles Kamm- oder Schweinefett, 
16 " Baumwollsaatol, 
30 " helles Leinol. 

2. Zu dunkelgelben Seifen 
1m Sommer: 

36 % Talg, 
2 " rohes Palmol, 

20" Kammfett, 
42 " Leinol oder BohnenOl. 

35 % Talg, 
2" rohes Palmol, 

15 " Baumwollsaatol, 
48 " helles Leinol. 

mit reisformigem Korn. 
1m Winter: 

35% Talg, 
3 " rohes Palmol, 

62 " Leinol, BohnenOl oder Maisol. 

3. Zu hellen Seifen mit kleinem, roggenartigen Korn. 
1m Sommer: 1m Winter: 

48 % Talg, 40 % Talg, 
2 " rohes Palmol, 1 " rohes Palmol, 

15 " BaumwollsaatOl, 10" Kamm- oder Schweinefett, 
35 " helles Leinol. 49" helles Leinol. 

4. Zu dunklen Seifen mit kleinem, roggenartigen Korn. 
1m Sommer: 1m Winter: 

45 % Talg, 40 % Talg, 
5 " rohes Palmol, 5 " rohes Palmol, 

50" Lein-, Dotter-, Bohnen- oder 55 " Lein-.. Dotter-, Bohnen- oder 
Maisol. Maisol. 
5. Zu Seifen mit schOnem Mittelkorn. 

1m Sommer: 
40% Talg, 
25 " Baumwollsaatol, 
33 " Leinol, 
2 " rohes Palmol. 

1m Winter: 
40% Talg, 
58" Leinol, 
2 " rohes Palmol. 

6. Zu Seifen fiir Walkzwecke. 
1m Sommer: 1m Winter: 

34 % Talg, 
6 " rohes Palmol, 

40" Olein, 
20 " Baumwollsaatol. 

30% Talg, 
5 " rohes Palmol, 

30" Olein, 
35 " Leinol, Bohnen- oder Maisol. 
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Bevor jedoch die Siedeweise der Naturkornseife beschrieben wird, 
sollen noch kurz die Bedingungen erwahnt werden, unter deren ge. 
nauester Beachtung allein ein gutes, tadelloses Fabrikat erzielt werden 
kann. Wie schon erwahnt, ist bei der Herstellung in erster Linie dem 
Zusatz von kohlensaurem Kali zur Atzlauge, dem Feuchtigkeitsgehalte, 
sowie der normalen Abrichtung die groBte Aufmerksamkeit zu schenken. 

Wie oben gesagt wurde, kann eine verkaufliche Schmierseife nicht 
mit reiner Atzlauge hergestellt werden; es entsteht so stets nur eine 
zahe, gummiartige Masse, die allein durch den Zusatz einer genugenden 
Menge von kohlensaurem Kali die fur eine Handelsseife notwendige 
Konsistenz und Geschmeidigkeit erhalt. Dies gilt nun noch im er· 
hOhten MaBe fur die Naturkornseife, zu deren Herstellung stets 1/3-1/2 
des Ansatzes an Talg und festen Fetten Verwendung findet.Um hier 
die· notige Bewegungs- und Entwicklungsfahigkeit des stearinsauren 
Kalis, . d. h. also die Kristallisation oder Kornbildung zu ermoglichen, 
mussen naturgemaB in der Seife gelOste Kalisalze noch in groBerer Menge 
vorhanden sein, als in der transparenten Olseife, und damber hinaus 
ist weiter zu folgern, daB die zur Verseifung dienenden Laugen urn so 
mehr Pottasche (Kaliumkarbcnat) enthalten mussen, je mehr hartes, 
stearinreiches Fett (Talg usw.) man im Ansatz verwendet. 

1m Vorstehenden wurde uber den Fehler gesprochen, der durch 
eine zu geringe Reduktion der Siedelauge entstehen kann. Je mehr 
SaIze nun aber der Seifenmasse zugefuhrt werden, desto lockerer und 
weicher wird diese werden, so daB bei weiterem, gesteigerten Zusatz 
an freien Salzen schlieBlich derVerband zerrissen, die Salze ausge· 
schieden und die Seife ausgesalzen wird. Die kohlensauren SaIze durfen 
also stets nur in einem best~mmten Verhaltnis in der Seifenmasse ent
halten sein, wofern diese nicht an Konsistenz verHeren solI. 

Das Sieden einer Naturkornseife verlauft fast ebenso wie das einer 
glatten Schmierseife. Wird mit Neutralfett gearbeitet, so kommt der 
ganze 61. und Fettansatz in den Kessel, sowie 1/5-1/4 der gesamten 
Siedelauge, die mit einigen Topfen Wasser verdunnt wird. 1st der 
Verband zwischen Fett und Lauge durch Krucken bei langsamem 
Feuer hergestellt, so wird unter lebhaftem Sieden die ubrige Siede· 
lauge nach und nach hinzugegeben. Auf 100 kg Fettansatz gebraucht 
man ungefahr 120 kg 24gradige reduzierte Lauge. 1st die insgesamt 
benotigte Lauge fast voUstandig im Kessel, so beginnt man mit der 
Probeentnahrile und richtet schlieBlich diegenugend eingedampfte 
Seife Q.uf "schwache Blume" abo 

Eine genugend eingedampfte Seife muB in gro13eren Platten sieden, 
soIl horbar "Rosen brechen" und darf keinen Schaum· mehr haben. 

War die Siedelauge richtig getroffen, also genugend reduziert, so 
zeigt die Seife ein lockeres, gefalliges Sieden, lauft leicht in erhabenen 
Streifen yom Spatel und legt auf dem Glase etwas auf, so daB man 
auch beim Erkalten noch die gebildeten Ringe beobachten kann; beim 
Durchbrechen verhalt sich die vollkommen erkaltete Probe kernseifen· 
artig kurz. Etwa talergroBe Glasproben der fertigen Seife sollen bei 
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richtigem Kaustizitatsverhaltnis nach etwa 5 Minuten langem Liegen 
in der Mitte noch etwas fliissig sein. 

Eine Seife, die mit zu kaustischer Lauge gesotten wurde, der also 
kohlensaure Salze fehlen, wird, auch gut eingedampft, nach einigem 
Stehen stets zahe und gummiartig, bleibt triibe und bildet ein schlechtes 
Korn; eine zu kohlensauer gehaltene Seife kornt schnell, bildet aber ein 
kleineres, mehr rundes Korn; auEerdem wird die transparente Grund
seife, da ihr die notige Bindung und Konsistenz fehlt, leicht weich und 
sirupahnlich. 

Zeigt also die Naturkornseife kein normales Sieden, so muE man 
ihr, je nach Erfordernis, vorsichtig 28gradige Pottaschelosung oder 
24gradige Atzkalilauge zusetzen, bis sie die erforderlichen Eigenschaften 
erhalt. 

Wird iiber freiem Feuer gesotten, so muE auch dem Eindampfen 
die notige Aufmerksamkeit gelten. Eine Naturkornseife, die zu stark 
eingedampft wurde und dementsprechend den notwendigen Feuchtig
keitsgehalt nicht mehr besitzt, kornt, weil sie zu fest ist, sehr schwer 
und langsam, mitunter auch gar nicht; dagegen erfolgt, wenn die Seife 
geniigend Feuchtigkeit besitzt, die Abscheidung des stearinsauren Kalis 
(Korns) entsprechend schnell und normal. Beim Eindampfen der Seife 
muE man daher vor allem auch der Fettzusammensetzung geniigend 
Rechnung tragen; je mehr hartes Fett verwandt wurde, um so mehr 
Wasser zu binden ist die fertig gesottene Seife befahigt. Nach dem 
Eindampfen richtet man auf "Blume" abo Die genommenen Glas
proben miissen sich erkaltet also klar, fest und nach langerem Liegen 
nicht mehr blank, sondern wie angehaucht zeigen. Die Abrichtung hat 
besonders vorsichtig zu geschehen, da zu stark abgerichtete Seifen 
infolge iiberreichlicher Kristallisation zu viel Korn bilden und aus
wachsen. Auch werden sie leicht glitschig und scheiden unter Um
standen sogar Lauge abo Zu schwach abgerichtete Seifen werden da
gegen bei guter Kornbildung leicht weich und fliissig. Zu scharf ist 
die Seife dann, wenn eine aufgenommene Glasprobe sofort grau iiber
lauft und sich nur schwer oder gar nicht klart; im Gegensatz dazu ist 
sie zu schwach, wenn sich die erkaltete Glasprobe nicht ganz klar zeigt, 
sondern in ihrer Mitte ein triiber Punkt, das "Fettgrau", sichtbar ist. 
Etwa notige Korrekturen lassen sich leicht durch den vorsichtigen 
Zusatz von Fett oder 24gradiger Lauge durchfiihren. 

Will man die Seife farben, so gibt man gegen Ende des Siedens die 
entsprechende Menge rohen Palmols nebst oder erforderlichen Lauge in 
den Kessel, oder man setzt wohl auch in kochendem Wasser ge16stes 
Hausseifengelb (etwa 2 g auf 100 kg Seife) zu solchem Zwecke hinzu. 

Die Ausbeute einer normal eingedampften Naturkornseife betragt 
auf 100 kg Fettansatz 235-240 kg; durch Zukriicken einer 12gradigen 
Pottasche oder lOgradigen Chlorkaliumlosung kann dieselbe aber auf 
etwa 248 kg erhOht werden. 

Die in Fasser geschopfte bzw. abgelassene oder gepumpte Seife 
wird in KelleTl'aume gebracht, in denen eine Temperatur von 12 bis 



Naturkornseifen. 347 

18° C innegehalten werden muB, um eine gute Kornbildung zu ermog
lichen. Unter 12° C wiirden die Kristalle in der Seife zu schnell ent
stehen, iiber 18 ° C wiirden sie in ihr gelOst bleiben. Das Korn bildet 
Bich je nach dem Talggehalt des Fettansatzes in 3--:-8 W ochen, und 
zwar benotigen Seifen, welche ein richtiges KaustizitatBverhaltnis und 
die notige Feuchtigkeit besitzen, bei entsprechendem Talgverhaltnis 
3--4 W ochen, um geniigend auszukornen und ein schones Mittelkorn 
zu bilden, wahrend solche Seifen, bei denen weniger, aber groBes Korn 
gewiinscht wird, bei entsprechend geringerem Talgzusatz s~arker ein
gedampft werden miissen und dann etwa 6-8 Wochen fiir die Korn
bildung erfordern. 1st diese erfolgt, so wird die Seife auch bald klar 
und kann zum Verkauf gestellt werden. Fiir den KornungsprozeB 
selbst ist ein of teres Umkellern vorteilhaft. 

SchlieBlich sei noch erwahnt, daB man beirn Sieden der Naturkorn
seife auch Riicksicht auf die Temperaturen der verschiedenen Jahres
zeiten nehmen muB, da beispielsweise eine im Sommer gesottime Seife 
im Oktober mitunter schon triibe und naB wird. Eine stets und fiir 
alle Falle brauchbare Siedemethode gibt es fiir Naturkornseifen eben 
nicht; vielmehr muB beim Sieden, Ansatz und Kaustizitatsverhaltnis 
stets auf die gegebenen Verhaltnisse entsprechende Riicksicht genom
men werden. 

Alabaster-Naturkornseife. Unter dem Namen "Alabaster-Natur
kornseife" wird eine Seife in den Handel gebracht, die ein schneeweiBes 
Korn in einer weiBlichgelben, sehr transparenten Grundseife zeigt und 
eine Fiillung in der Regel nicht enthalt, da durch diese Aussehen und 
Kornbildung stark leiden wiirden. 

Als Ansatz zu dieser Seife wird am besten 1 Teil prima inlandischer 
oder australischer Hammeltalg und 2 Teile prima helles Baumwoll
saatol gewahlt. Manche Sieder halten daneben einen kleinen Zusatz 
von hellem ErdnuBol fiir gut oder notwendig, um einer all zu starken 
Kornbildung entgegen zu arbeiten; denn die Seife solI zwar ein schones, 
groBes Korn, aber verhaltnismaBig nur wenig davon enthalten. Zur 
Kaustizitatsverringerung der 50gradigen Atzkalilauge sind etwa 20 % 
sodafreier, 98 %iger Pottasche auf 100 kg Atzlauge erforderlich. Das 
Siedeverfahren ist genau das oben beschriebene, die Abrichtung darf 
jedoch nur leicht sein, da Seifen aus Talg und Kottonol bei kraf
tiger Abrichtung leicht auswachsen und glitschig werden. Die auf
genommenen Glasproben sollen nur ganz leichte Blume zeigen und 
miissen dick ~ufliegend vollkommen klar und, wenn erkaltet, geniigend 
fest sein. 

Die fertige Seife wird sofort in die Versandfasser abgefiillt und 
zwar in einem Raume, in dem eine standige Temperatur von 18-20° C 
herrscht. Diese Temperatur ist durchaus erforderlich, damit die Ala
basterseife soots klar und transparent bleibt und der KornungsprozeB 
sich langsam und normal vollzieht. In einem kalteren Raum lagernde 
Alabaster-Naturkornseifen wachsen aus und bekommen dadurch ein 
weniger schones Aussehen. 
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Kunstkornseifen. 

Die groBe Beliebtheit, deren sich die Naturkornseife bei den Ver
brauchern erfreut, hat Veranlassung dazu gegeben, ein ihr ahnliches 
Produkt auf billigere Weise herzustellen. Es ist dies die in einigen 
Gegenden Nord-Ostdeutschlands fabrizierte Kunstkornseife, die aller
dings in den letzten Jahren vor dem Kriege seltener angetroffen wurde 
und in Deutschland wohl auch kaum wieder hergestellt werden durfte. 
Denn zunachst werden Fullungen, die keinen Wascheffekt besitzen, und 
als solche gilt auch das Kreidekunstkorn, gesetzlich verboten bleiben, 
sodann ware es aber auch notwendig, diese Seifen, sowohl im GroB
wie im Kleinhandel, ausdrucklich als Kunstkornseifen zu bezeichnen, 
da eine eventuelle Tauschung des Kaufersals Betrug strafbar sein wurrle. 

Die Kunstkornseife ist eine gewohnliche, glatte Schmierseife, der 
man ein kunstliches Korn zusetzt, um sie der Naturkornseife ahnlich 
zu machen. Wahrend also zur Naturkornseife ein fur die Kornbildung 
erforderlicher Teil harter, stearinreicher Fette mit verarbeitet werden 
muB, wird die Kunstkornseife lediglich aus Olen, weichen Fetten, ge
gebenenfalls unter Zusatz von 10-15 % Harz hergestellt, die in der 
vorstehend beschriebenen Weise, im Sommer unter Mitverwendung von 
20-25 % Sodalauge versotten werden. 

Das zur Seife verwandte, kunstliche Korn stellt man gewohnlich 
aus Kreide oder gut gebranntem Kalk her. Das in verschiedener GroBe 
im Handel vorkommende Kreidekorn ist hart, in Wasser schwer li)slich, 
sinkt bei Benutzung der Seife im WaschfaB zu Boden und wird des
halb in den Waschereien ungern gesehen. Das Kalkkorn zeigt diese 
unangenehmen Eigenschaften nicht, muB aber, da eskauflich nicht 
zu haben ist, kurz vor dem Gebrauch frisch hergestellt werden. Zu 
diesem Zweck wird der gut gebrannte Kalk zerstoBen, durch ein feines 
Drahtsieb geschlagen und dann mittels eines Haarsiebes von aHem 
Kalkstaub befreit. Die im Haarsieb zurnckbleibenden kleinen, un
regelmaBigen Stuckchen, "das Korn", schuttet man alsdann durch 
einen Trichter in eine groBe, trockene V orratsflasche, die man gut 
verkorkt, damit das Kalkkorn nicht mit der Luft in Bernhrung kommt 
und durch deren Feuchtigkeit gelOscht wird. Von diesem Kalkkorn 
krnckt man der etwas abgekuhlten Seife spater 100-400 g auf 1000 kg 
zu; in der flussigen, warmen Seife tritt dann sehr bald Loschung 
ein, so daB sich unter entsprechender Formveranderung ein schones, 
weiches, dem Naturkorn sehr ahnliches Gebilde ergibt. 

Fur die Herstellung der Seife selbst gilt, wie gesagt, genau dasselbe 
wie fUr die Fabrikation einer glatten Schmierseife. Alles was uber die 
Siedeweise, Eindampfung und Abrichtung dieser letzteren gesagt wurde, 
trifft auch fur die Kunstkornseife zu. Eine helle, transparente Seife 
wurde man also aus hellem, gebleichten Leinol, Dotterol, Bohnen
oder Maisol, gegebenenfalls unter Zusatz von Baumwollsaatol herstellen. 
Wunscht man eine goldgelbe Seife, so farbt man mit etwas rohem 
Palmol oder auch mit dem bekannten Hausseifengelb, von dem 6-8 g 
auf 100 kg Olansatz genugen. 
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Zur Erzielung einer griinen Seife farbt man mit 500-1000 g Ultra
marinblau auf 1000 kg Olansatz, doch ist es vorteilhaft, der Grund
seife alsdann vorher noch durch Hausseifengelb oder rohes Palmol 
einen gelblichen Farbton zu geben. 

" Der friiher zum Farben der griinen Seifen benutzte Indigo durfte 
heute wohl kaum noch benutzt werden, dagegen finden Chlorophyll 
(Blattgriin) und einige kunstliche Griinfarben der bekannten Farben
fabriken haufiger Verwendung; auch durch Mitversieden von etwa 
10 % Sulfurolivenol kann man eine schone, bestandige, griine Farbe 
erzielen. Neben der gelben und griinen kommt dann weiter eine braune 
Kunstkornseife im Handel vor, die man durch Versieden des Olansatzes 
mit dunklem Harz und etwas W ollfett oder auch durch Farben mit 
Zuckerkouleur herstellt. 

Glatte wellle oder gelbe Schmierseifen von perlmutter
artigem Aussehen. 

Unter dem Namen Silber-, Schal- oder· glatte Elainseife kommt in 
verschiedenen Gegenden Deutschlands eine weiBe oder gelbliche Schmier
seife von silberglanzendem, perlmutterartigen Aussehen in den Handel, 
die sowohl im Haushalt, als auch in der Textilindustrie gern und viel 
gebraucht wird. 

Die fur ihre Herstellung verwandten Fettansatze sind sehr ver
schiedenartig und bestehen aus Fetten teils fester und halbfester, teils 
flussiger Natur. Besonders bevorzugt werden Talg, Kammfett, Schweine
fett, Knochenfett, Palmol, Olei'n, gebleichtes Leinol, Dotterol, Erd
nuBol und Baumwollsaatol. Namentlich das letztere wird infolge seiner 
guten Eigenschaften viel verwandt. Palmol findet im rohen Zustande 
zum Farben dort Verwendung, wo ein gelbliches Aussehen von den 
Verbrauchern gewiinscht ist, wird aber auch nach vorangegangener 
Bleichung benutzt, um einen angenehmen Veilchengeruch zu bewirken. 
Auch die geharteten" Fette, Talgol, Candelite usw. eignen sich ganz 
vorzuglich als Zusatzfette fur diese Seifen und vermogen Talg und 
talgartige Fette recht gut zu ersetzen. 

Beim Sieden selbst muB eine entsprechende Menge Sodalauge mit 
verwendet werden, die das charakteristische, silberstrahlige Aussehen 
hervorruft, da die durch den VerseifungsprozeB gebildeten Natron
salze der in dem verarbeiteten Fett enthaltenen Stearin- und Palmitin
saure in der klaren Olseife die Bildung weiBer, silberglanzender Strahlen 
bewirken, die nach volligem Erkalten und einigem, mindestens 8-10 
Tage wahrendem Lagern in Erscheinung treten. Die Atzkalilauge wird 
in der Regel aber etwas starker als fiir andere Schmierseifen reduz~ert; 
gewohnlich nimmt man 25 kg Pottasche auf 100 kg 50 gradige Atz
lauge. 

1m ubrigen ist der Fettansatz je nach der Jahreszeit und der jeweils 
herrschenden Temperatur entsprechend zusammenzustellen;" einige 
diesbezugliche V orschlage sind im folgenden enthalten. 
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Zu weiBer Seife im Sommer: 
I. 

75 % helles Baumwollsaatol, 
25" Talg oder Talgo!. 

II. 
65 % helles Baumwollsaatol, 
30" Talg oder Talgol, 
5" Palmkerno!. 

III. 
60 % helles Baumwollsaatol, 
35" helles Schweinefett, 
5" gebleichtes Palmol. 

IV.. 
60 % helles Baumwollsaatol, 
20" Talg oder Talgol, 
20" Schweinefett. 

V. 
50 % helles Baumwollsaatol, 
50" Kamm· oder Schweinefett. 

Zu gelber Seife im Sommer: 
I. 

60 % Baumwollsaatol, 
35 " Talg oder Talgol, 
5 " rohes Palmo!' 

II. 
60 % Baumwollsaatol, 
35 " Kammfctt, 
5 " rohes Palmo!. 

Zu weiBer Seife im Winter: 
I. 

80 % helles Baumwollsaatol, 
20" helles Schweinefett. 

II. 
75 % helles Baumwollsaatol, 
20" Schweinefett, 
5 " gebleichtes Palmo!. 

III. 
60 % helles Baumwollsaatol, 
20" ErdnuBoI, 
20" helles Schweinefett. 

IV. 
75 % helles Baumwollsaatol, 
15 " Talg oder Talgol, 
10" gebleichtes Palmol. 

V. 
90 % helles Baumwollsaatol, 
10" Talg oder Talgol. 

Zu gelber Seife im Winter: 
I. 

55 % Baumwollsaatol, 
20" ErdnuBol, 
20" Talg oder Talgol, 
5 " rohes Palm 01. 

II. 
60 % Baumwollsaatol, 
20" ErdnuBol, 
15" Palmkernol, 
5" rohes Palmo!. 

Zur Walkseife: 
60 % Baumwollsaatol, 
20" Talg, 
20 "gebleichtes Palmol. 

60 % Baumwollsaatol, 
30 " Kamm· oder Schweinefett, 
10" Talg. 

Wie schon vorher gesagt wurde, bedarf man zur Herstellung einer 
schonen, zarten und weiBen Seife Laugen, die einen relativ hohen Pott· 
aschegehalt aufweisen, da die Verwendung zu kaustischer Lauge die 
Seifen fest und dunkel ausfaHen HWt. Besitzt die Seife richtige Kausti. 
zitat, so zeigen sich talergroBe Glasproben von der normal eingesottene 
und abgerichteten Seife leicht gehaufelt und nach 5 Minuten langem 
Liegen in der Mitte noch etwas £lussig. 

Der Zusatz von Sodalauge zu dieser Seife schwankt je nach Fett· 
ansatz und Jahreszeit. Bei Verwendung von reichlich Talg darf nur 
wenig davon verarbeitet werden, wahrend bei den vornehmlich aus 
Baumwollsaatol und Schweine· oder Kammfett hergestellten Seifen 
bis zu 1/3 Sodalauge benutzt werden kann. Fur die Verseifung eines 
Ansatzes aus 90 Teilen Talg und 10 Teilen Palmkernol verwendet man 
z. B. keine Sodalauge, haHt dann die Seife aber etwas kohlensaurer, urn 
ein geschmeidiges, zartes Produkt zu erzielen. 
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Die Siedeweise selbst unterscheidet sich insofern von der sonst 
iiblichen, als man den Verband mit nur wenig Lauge einleitet, weil 
BaumwollsaaWI und Talg mit groBeren Mengen Ll}uge nur schwer 
binden. Wahrend ferner Leinolseifen schon dick werden, wenn sich der 
dritte Teil der Gesamtlauge im Kessel befindet, trittdieser kritische 
Punkt bei Verwendung vOn BaumwollsaaWI erst nach Zugabe von 
zwei Dritteln der ganzen Siedelauge ein. Die Einleitung des Verbandes 
muB also mit wenig schwacher Lauge geschehen und ihre langsame 
Zugabe so geregelt werden, daB eine wirklich gute Bindung erzielt wird. 
Der dann noch fehlende Rest wird rasch eingetragen. 

Ganz besondere Aufmerksamkeit muB auch der Abrichtung dieser 
Seifen zugewandt werden. Die Glasprobe solI eine nur merkliche 
Blume zeigen, geniigend klar, fest und kurz sein, erst nach einiger Zeit 
weill werden und sich nicht yom Glase abschieben lassen, sondern fest 
daran haften. Eine zu stark abgerichtete Seife wiirde spater kurz 
werden und Lauge ausscheiden, eine zu schwache auf dem Lager weich 
und lang werden. 

1st man gegen Ende des Siedeprozesses noch genotigt, Anderungen 
der Abrichtung vorzunehmen, so soIl man zum Ausstechen etwa iiber
schiissiger Lauge kein BaumwollsaaWI verwenden, das sich nur schwer 
der Seife einfiigt; wie stets in solchen Fallen ist auch hier am ehesten 
Palmkernol zu empfehlen. . 

WeiBe Silberseife. Die Anspriiche, die an eine Silberseife gestellt 
werden, gehen vielfach so weit, daB es nur durch Verwendung des beElten 
Rohmatertals moglich ist, ihnengerecht zu werden. FUr die Herstellung 
solcher Qualitatsprodukte am meisten geeignet sind dann helles, ame
rikanisches Baumwollsaatol und guter, weiBer Talg, die unter Zusatz 
von etwas Palmkernol gemeinsam versotten werden. Leider gestatten 
es aber die Preisverhaltnisse nicht immer, mit solchen Rohstoffen zu 
arbeiten, und es miissen dann einesteils wohl oder iibel die Anspriiche 
etwas herabgesetzt werden, anderenteils kann man sich aber auch in 
der Weise helfen, daB man 01 und Talg vor der Verseifung lautert 
oder bleicht, oder daB man die fertige Seife mit einer ChlorbleichlOsung 
behandelt. Da diese letztere jedoch Eisen angreift, dad man, um eine 
Rotfarb~ng der Seife zu vermeiden, hierbei lediglich im verbleiten 
Kessel oder Holzbottich arbeiten. 

Auch Blankit kann zu gleichem Zwecke verwandt werden; um 
keine griinliche Vedii.rbung hervorzurufen, dad die angewandte Menge 
aber ein bestimmtes Maximum nicht iiberschreiten. Auf 1000 kg Seife 
geniigen 100 g Blankit. 

1m iibrigen ist die Siedeweise auch dieser Seife die fiir die Her
stellung der weiBen Schmierseife vorbeschriebene, und zwar muB auch 
hier besonders das Abrichten sorgsam ausgefiihrt werden. . 

Das fertige Erz6Ugnis wird in reine, trockene GefaBe gegossen, in 
denen es sich nach Iangerem Lagern gut ausbildet und das weiSe, silber
gIanzende Aussehen gewinnt. 

WeiBe Schmierseife aus TaIg und Palmkerniil. Von einigen Seifen
fabriken wird eine weiSe Schmierseife nur aus Talg und Palmkernol 
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hergestellt. FUr den iiblichen, aus 90 Teilen Talg und 10 Teilen Palm
kerncH bestehenden Ansatz dad nur Pottaschelauge Verwendung finden. 
Die Seife muB ferner viel Karbonat enthalten. Auf 1000 kg 50gradiger 
Xtzkalilauge verwendet man etwa 32-33 kg 96/98 %ige Pottasche zur 
Verringerung der Kaustizitat. Die Seife selbst wird in iiblicher Weise 
bis zum Rosenbrechen eingedampft und dann auf Blume abgerichtet. 
Eine leichte Mehlfiillung ist vorteilhaft (5 Teile Mehl, 10 Teile 12gradige 
Pottaschelosung, etwa 5 Teile 28gradige Kalilauge zur Abrichtung). 
Die so hergestellte Seife zeigt zwar ein besonders weiBes, aber kein 
perlmutterahnliches Aussehen. 

Terpentin-Salmiak-Schmierseife. Die unter vorstehendem Namen 
in den Handel gebrachte Schmierseife unterscheidet sich von den vor
her beschriebenen weiBen Schmierseifen nur durch den Zusatz von 
Terpentinol und Sa.lmiakgeist. Der Ansatz kann recht verschi~den 
zusammengestellt werden, doch sind auch hier das Baumwollsaatol, 
Talg, Kamm- oder Schweinefett in der friiher angegebenen Zusammen
stellung die am besten geeigneten Rohstoffe. 

Die Abrichtung muB sehr mild sein, weil die Seife sonst nach Zu
gabe von Terpentin und Salmiakgeist leicht glitschig wird. Die Glas
proben sollen jedoch vollkommen klar sein und erst nach einiger Zeit 
weiB werden. 

Der geniigend abgekiihlten, gegebenenfalls vermehrten Seife kriickt 
man auf 100 kg Ansatz bis zu 21J 2 kg Terpentinol und 3/4 kg Salmiak
geist zu und fiillt in Fasser, die man gut bedeckt. 

WeiJ3e Schmier- oder Bleichseife. Unter dem Namen Bleichseife. 
oder weiBe Schmierseife wird in manchen Gegenden ein Produkt er
zeugt, das nur dem Namen und der Konsistenz nach eine Schmier
seife ist. Diese sogenannte Bleichseife Wird meistens so hergestellt, 
daB man no kg Kokosol mit etwa 220 kg 20-21gradiger Soda- und 
Pottaschelauge zu einem klaren, ziemlich schaumfreien Seifenleim ver
siedet; scharf abrichtet und dem Leim etwa 550-650 kg heiB gema?htes 
Natronwasserglas, das vorher mit 55-65 kg 20gradiger Lauge· ver
mischt wurde, zukriickt, Die durch Mirbanol parfiimierte Masse wird 
schlieBlich kalt geriihrt. Das hier verwandte Kokosol laBt sich selbst
verstandlich teilweise auch durch Palmkernol oder gebleichtes Palmol 
ersetzen. 

Auch in Siiddeutschland stellt man hier und da eine sogenannte 
Talgschmierseife in der Weise her, daB man 170 kg Talg mit 425 kg 
7 gradiger Xtznatronlauge bei maBigem Feuer so lange erhitzt, bis ein 
guter Verband ei,ngetreten ist, alsdann weitere 425 kg 3 gradiger Xtz
natronlauge allmahlich zusetzt und, ohne zu sieden, erwarmt, bis die 
Masse klar wird. Nach einiger Ruhe wird die Seife mit Mirbanol par
fiimiert und in Fasser geschopft. 

Das Sieden der Schmierseifen mit Dampf. Seit der allgemeinen 
Einfiihrung der 50gradigen Xtzkalilauge konnen samtliche Schmier
seifen mit direktem Dampf fertig gesotten werden, so daB man in den 
groJ3eren Betrieben, die mit DampfeinriC?htung versehen sind, auch bei 
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der Herstellung der Schmierseifen fast ausnahmslos zu dieser Siede
weise ·ubergegangen ist. Wer langere Zeit mit Damp£ gearbeitet hat, 
wiirde gewiB nur schwer zu der alten Siedemethode mit freiem Feuer 
zuriickkehren, da die Annehmlichkeiten und Vorteile der Dainpfsiederei 
recht groB sind. Sie ermoglicht eine groBe Arbeits-und Zeitersparnis, 
insonderheit, da auch das Rohmaterial, 01, Fettsaure und Lauge stets 
durch Dampfdruck oder Pumpe in den Siedekessel befardert werden 
kann, so daB, wofern die Einrichtung sachgemaB angeordnet· ist, rein 
maschinell in kurzer Zeit groBe Mengen Materials eingefiillt werden 
konnen. . 

Werden Neutralfette und Ole verarbeitet, so unterscheidet sich 
das eigentliche Sieden wenig von dem schon beschriebenen Verfahren 
uberfreiem Feuer. Der ganze Ansatz, 'dazu ein Teil der Siedelauge und 
etwas Wasser, kommen in den Kessel, in den dann Damp£ gegeben 
wird. Da durch diesen aber der Masse Wasser zugefuhrli wird, muB 
die Siedelauge naturgemaB entsprechend starker eingestellt werden. 
Je nach der Art des Dampfes, je nachdem er trocken oder naB zur 
Anwendung kommt, stellt man sie auf 27-30° Be. Infolge des Auf
wallens bilden 01 und Lauge eine Emulsion und binden schon nach 
kurzer Zeit. Nun laBt man in nicht zu starkem Strahl die zur· Ver
seifung weiter benotigte Lauge zulaufen und gibt dabei soviel Dampf, 
daB die Masse gleichmaBig ruhig weiter siedet. Bei richtig geregeltem 
Zugang von Dampf und Lauge kann die fiir den ganzen Ansatz not
wendige Menge Lauge ohne Unterbrechung zuflieBen, und der ganze. 
VerseifungsprozeB spielt sich ohne StOrung in auBerordentlieh kurzer 
Zeit abo 

Das Fertigsieden mit Dampf unterscheidet sich jedoch wesentlich 
von der Feuersiederei, da bei ersterem das Eindampfen und damit auch 
manche Zeichen und Anhaltspunkte fur den Sieder vollstandig ent
fallen, an denen er sonst erkennt, daB die Seife sachgemaB hergestellt 
ist. Bei einiger 1Jbung und Kenntnis der Dampfverhaltnisse wird der 
Sieder aber bald gefunden haben, wie stark er die Siedelauge einzu
stellen hat und wieviel Wasser gleich bei Beginn des Siedens zur Ein
leitung des Verbandes zugegeben werden muB, urn die normale Aus
beute zu erzielen. Trotzdem jedoch ist es hier notwendig, die Ausbeute 
durch eine Fettsaurebestimmung festzustellen, um sicher zu gehen und 
sich vor Schaden zu bewahren. WeiB man, wieviel Olansatz im Kessel 
ist, so ist es leicht, die Ausbeute analytisch zu ermitteln und gegebenen
falls in bestimmter oder gewiinschter Weise durch. den Zusatz einer 
Pottasche- oder Chlorkaliumlosung zu verbessern. 

DieZeichen fur die genugende Abrichtung sind die oben beschriebe
nen, so· daB hier von einer Wiederholung abgesehen werden kann. 
Der Ungeubte wird zunachst vielleicht einige Schwierigkeiten zu uber
winden haben, bis er zu beurteilen gelernt hat, ob genugend Wasser 
zugegen ist oder nicht. Fehlt viel Wasser, so sieht die Seife auf dem 
Glas wie ubertrieben aus, ohne in Wirklichkeit zu stark zusein, und 
siedet auch im Kessel dunn und grau, als ob sie schon zuviel Lauge ent
hielte. Es ist dies ein Punkt, woder Anfanger leicht einer Tauschung 
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anheimfallen !mnn. Wurde man aber 01 nachgeben, so wiirde die 
Seife zwar sofort dicker sieden und auch die. Glasprobe klarer sein, 
das Fehlen der Blume aber und die Dunnflussigkeit konnten keinen 
Zweifel dariiber lassen, daB Mangel an Wasser den Fehler bedingt. 
Nach dessen Zusatz nimmt daher die Seife auch noch die ihr fehlende 
Lauge auf, siedet dann normal und zeigt bei der Probenahme den ge
wiinschten Charakter. 

Soll Harz mit versotten werden, so wird dies von Anfang an mit 
in den Kessel gegeben. Diesen Zusatz erst bei Beendigung des Siedens 
zu machen, wie es haufig bei der Feuersiederei geschieht, ist hier nicht 
angebracht, da das. Auflosen des Harzes zu viel Zeit erfordert. 

Schmierseifen aus Fettsauren. Selbstverstandlicherweise konnen 
samtliche Schmierseifen nicht nur aus Neutralol, liJondern auch aus 
Fettsaure hergestellt werden. Die Art, in der diese letztere gewonnen 
wurde, oder das Verfahren, nach dem die NeutralOle gespalten werden, 
hat auf das Sieden selbst keinen EinfluB. Die aus Fettsaure herge
stellten Seifen fallen aber meist etwas dunkler aus als solche aus Neutral
olen und werden deshalb dort, wo helle Seifen verlangt werden, nach
traglich, am besten mit Chlorbleichlauge, gebleicht, eine MaBnahme, 
die besonders fur helle Glyzerinschmierseifen und die weiBen Schmier
seifen durchaus zu empfehlen ist. 

Das Sieden der Schmierseifen aus ]'ettsauren unterscheidet sich nun 
aber insofern sehr wesentlich von der vorbeschriebenen Siedeweise, 
als hierbei nicht der Olansatz, sondern die zur Verseifung des ganzen 
'Ansatzes notwendige Menge Lauge zuerst in den Kessel kommt. Erst 
wenn diese zum Kochen gebracht ist, laBt man die Fettsaure derart.ig 
langsam zuflieBen, daB sie sich sofort verseifen kann, indem man gleich
zeitig die gesamte Masse in gutem Sieden erhalt, urn Klumpenbildung 
zu vermeiden. 

Eine Verseifungder Fettsauren mit kohlensaurem Alkali ist bei der 
Schmierseifensiederei nicht ublich, weil. eine Ersparnis dabei nicht er· 
zielt wiirde. Die Freise der. Atzkalilauge und einer ihr gleichwertigen 
Pottaschelosung sind namlich nahezu die gleichen, so daB man all· 
gemein bei der Herstellung von Schmierseifen aus Fettsauren mit den 
gleichen Laugen arbeitet, wie bei der Herstellung von Schmierseifen 
aus NeutralOl. Selbstverstandlicherweise wird die Atzlauge, wie vor
beschrieben, auch je nach Art der zu siedenden Seife mit 15-25 % 
Pottasche oder auc1;t mit Soda und Chlorkalium reduziert. 

Die Verseifung verlii.uft, wenn die Masse gleichmaBig siedet und 
der ZufluB der Fettsaure richtig geregelt ist, glatt und ohne besonderes 
Steigen. Es empfiehlt sich aber, Lauge und Fettsaure so zu berechnen, 
daB ein kleiner OberschuB an Fettsaure zur Anwendung kommt, um 
die Abrichtung mit Lauge ausfuhren zu konnen. Die Korrektur einer 
alkalischen Seife mit Fettsaure vorzunehmen, ist jedenfalls nicht rat· 
sam, weil sich diese letztere in der schon dicken Seife nicht schnell genug 
verteilen und mit der iiberschussigen Lauge verbinden kann, so daB 
Klumpen entstehen, die sich nur langsam und erst durch langeres Sieden 
wieder losen tassen. Sonst bietet aber die Herstellung von Schmier. 
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seifen aus Fettsa.uren durchaus keine Schwierigkeiten und ist im Ver
gleich mit der Fabrikation von Schmierseifen aus Neuti'a.lolen als einfach 
und leicht zu bezeichnen. Die Zusammensetzung dar Ansatze kann 
den vorgenannten Anweisungen entsprechend erfolgen. 

Das Fiillen der Schmierseifen.· 
Nachdem im Vorstehenden die Fabrikationder Schmierseifen be

sprochen ist, solI nun auch das kiinstliche Vermehren oder, wie der 
technische Ausdruck lautet, das ';,Fiillen" derselben kurz betraQhtet 
werden. • 

Obgleich es feststeht, daB ein gutes, reines Fabrikat sich leichter 
Eingang verschafft und besser verkauflich ist, als ein kiinstlich ver
mehrtes bzw. gefiilltes, und daB sowohl Erzeuger wie Verbraucher ihre 
Rechnung dabei besser finden diirften, so sind doch bei der stetig wach
senden Konkurrenz und der bedeutenden tJberproduktion der letzten 
Jahre vor dem Kriege gefiillte Schmierseifen immer mehr in,Aufnahme 
gekommen, so daB sich viele Seifenfabrikanten, die sonst entschiedene 
Gegner derartiger Operationen waren, durch die Verhaltnisse gezwungen 
sahen, auch in ihren Fabriken gefiillte Seifen herzustellen. Trotzdem 
nun aberdurch das Fiillen bedeutend mehr Arbeit erwachst und manche 
gute Grundseife dadurch verdorben wird, ist der dabei erzielte Nutzen 
in der Regel nur ein verhiiltnismaBig geringer und verbleibt in der. 
Hauptsache dem Wiederverkaufer. 

Um eine Schmierseife iiber ihre gewohnliche Ausbeute hinaus kiinst
Hch vermehren zu konnen, ist es vor allen Dingen notig, daB sie richtig 
gesotten und abgerichtet ist, also eine vollstandige Verseifung. der 
Fette durchdie Alkalien stattgefunden hat. Weiter muB sie geniigend 
stark eingedampft, also der iiberschiissige Wassergehalt aus ihr ent
fernt sein, damit sie die Fiillung besser aufnehmen und tragen kann. 
Da ferner die meisten, zur Verwendung kommenden Fiillungsmittel 
kiirzend wirken, muB beim Sieden etwas mehr atzende Lauge Ver
wendung finden. Nur ein kompaktes, gesundes Grnnderzeugnis (mit 
nicht zu hohem Harzgehalt) ist befahigt, eine passende Fiillung auf
zunehmen. 

Um sicher zu gehen, welche Fiillungsmenge eine Seife ohne Schaden 
fiir Konsistenz und Aussehen aufzunehmen vermag, empfiehlt es sich, 
durch vorherige Proben an kleineren Mengen des fertigen Produktes 
den zulassigen Prozentsatz festzustellen. Das Fiillen findet gewohnlich 
statt, sobald die Seife auf 75--80° C abgekiihlt ist. Als Vermehrungs
mittel finden namentlich Pottasche, Chlorkaliumlosung, Wasserglas, 
sowie von verschiedenen Fabriken in den Handel gebrachte Fiillungs
kompositionen, wie Saponitin, Sapolit, Gelatine, Kalifiillung und, wo 
das Aussehen der Seife es erlaubt, auch Kartoffelmehl Verwendungl). 
In Zukunft diirften in Deutschland aber nur solche Materialien als 
Fiillmittel in Betracht kommen, mIt denen auch ein wirklicher Wasch
effekt zu erz~len ist. 

1) V gl. Ful3note S. 308. 
23* 
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Wohl am meisten wird zum FUllen dieser Seifen das Chlorkalium 
benutzt. Es wird in Wasser aufgelOst und die Losung auf 10-13° Be 
eingestellt. Von dieser LOsung kriickt man der fertigen, auf etwa 75° C 
abgekiihlten Seife soviel ~e moglich zu; wenn notwendig, muBdann 
nochmals mit Lauge abgerichtet werden. Der Zusatz kann, je nachdem 
die Seife mehr oder weniger eingedampft ist, 10-25 % betragen. Wie 
oben angegeben, erleichtert hierbei die vorherige Bestimmung des Fett
sauregehaltes das Arbeiten ungemein, da man so einen Anhaltspunkt 
gewinnt, wieviel LOsung der Seife noch zugegeben werden kann, ohne 
daB eine iiberschliffene Seife entsteht. 1m Winter erweisen sich mit 
Chlorkaliumlosung gefiillte Seifen sehr widerstandsfahig, wenn sie eine 
nicht zu starke Abrichtung erfahren haben. 

An Stelle der Chlorkaliumlosung kann mit gleichem Erfolge auch 
eine Pottaschelosung verwendet werden, die zwar wesentlich teurer 
als die erstere, aber auch bedeutend besser ist. 

Kali- sowie Natronwasserglas finden ebenfalls vielfache Anwendung. 
Sie konnen sowohl mit Wasser verdiinnt als auch konzentriert hinzu
gegeben werden. Es empfiehlt sich aber, dem Wasserglas vor seiner 
Verwendung etwas 30 %ige Lauge zuzukriicken (etwa 10 kg Lauge 
auf 100 kg Wasserglas), damit es von der Seife besser aufgenommen 
und eine nochmalige Abrichtung der Seife unnotig wird. 

Durch Benutzung der von mehreren Fabriken unter den oben ge
nannten Bezeichnungen in den Handel gebrachten Fiillungsmittel ist 
kaum ein wirklicher Vorteil zu erzielen, da es sich hier zumeist urn 
Mischungen oder LOsungen verschiedener Salze handelt, die im Ver
haltnis zu ihrem wirklichen Wert viel zu teuer sind. 

Dasselbe gilt auch fUr die in manchen Seifenfabriken noch immer 
angewandten Fiillungslaugen; denn es ist durchaus irrig, zu glauben, 
daB von einer solchen gallertartigen SeifenlOsung mehr in eine Seife 
eingekriickt werden kann, ala von einer Maren Losung. Wenn die 
Schmierseife eine etwas groBere Menge dieser Fiillungslaugen aufn1mmt, 
so beruht dies lediglich darauf, da6 in der Lauge selbst ziemlich viel 
Seife enthalten ist, die doch als Fiillung eigentlich gar nicht in Betracht 
kommt. Die Aufnahmefahigkeit fiir Losungen ist eben eine begrenzte, 
will man iiber diese Grenze hinausgehen, 1i0 mu6 man Bindemittel 
anwenden, die ihrerseits wie eben diese Fiillungslaugen zum Teil aus 
Seife bestehen, so da6 das Fertigfabrikat durch diesen Zusatz also 
keinerlei Verbilligung erfahrt. 

Der Vollstandigkeit halber seien nachstehend jedoch einige Vor-
8chriften fiir solche· FUllungslaugen mitgeteilt. 

1. 50 kg KokosOl werden mit 100 kg Sodalauge von 20° Be ver
seift und der erhaltenen Seife eine Losung von 200 kg Chlorkalium und 
100 kg kalzinierter Soda in 2000 kg Wasser zugekriickt. 

2. 100 kg Kernseife werden in 600 kg Wasser hei6 aufgelost und 
100 kg Chlorkaliumlosung von 15° Be, sowie 150 kg Natronwasserglas 
von 38 ° Be zugekriickt. 

Die weitaus gro6te Verwendung unter den genannten Vermehrungs
mitteln fand aber vor dem Kriege das Kartoffelmehl. Es beruht dies 
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darauf, daB dasselbe in kaltem Wasser wie in Alkalilosung nur wenig 
aufquillt und nur durch Atzlauge in eine glatte, steife Gallerte ver
wandelt wird. Das Kartoffelmehl hat ferner die Eigenschaft, viel 
Feuchtigkeit zu binden, und macht die so vermehrte Seife kompakter 

. und haltbarer. Da es daneben freilich auch eine Triibung des Fertig
fabrikates bedingt, findet es in der Regel nur fiir geringere Sort en, bei 
denen ,eine hohe Ausbeute erwiinscht ist, Verwendung. 

Fiir die Zwecke der Fiillung wird das Mehl in einempassenden, 
neben dem Kessel stehenden GefaB in 2-3 Teile 10-12gradiger Pott
asche- oder Chlorkaliumlosung eingeriihrt, dann mit einigen Schopfern 
Seife versetzt, bis alles zu einer einheitlichen, sahnenahnlichen Masse 
geworden ist, die dann zu der Seife in den Kessel geschOpft und darin 
gut verkriickt wW. Wenn das Mehl mit 10-12gradiger Losung an
geriihrt wird, sO muB die Seife nach der Fiillung noc4mals abgerichtet 
werden. Alsdann muB eine Probe auf dem Glase wieder gut aufiiegen, 
die notige Scharfe zeigen und nach dem Erkalten geniigend fest und 
kurz sein. Um die so entstehende Miihe zu ersparen, ist es aber auch 
vielfach iiblich, die ungefahr erforderliche Menge der Abrichtelauge der 
fertigen Seife im Kessel schon vor Zugabe der Mehlfiillung zuzusetzen. 

Die Menge des anzuwendenden Mehles hangt ganz davon ab, welches 
Aussehen die Seife erhalten solI. Zu ganz klaren Seifen darf es nicht 
benutzt werden, da jeder Zusatz triibt. Wird hingegen eine klare 
Seife nicht verlangt, so kann der Zusatz ein sehr hoher seiD.; es gibt 
Produkte mit 50 und sogar 75 % Mehlgehalt, auf 100 kg Olansatz ge
rechnet, obwohl ein wesentlicher Nutzen durch hohe Fiillungen bum 
zu erzielen ist. Jedenfalls steht der erreichbare Vorteil in keinem Ver
haltnis zu dem ganz wesentlich verschlechterten Aussehen des Fertig
produktes. 

Wahrend es nach dem Obigen beim Fiillen der glatten und ge
kornten Schmierseifen fast allgemein iiblich ist, das Mehl mit 10 bis 
12gradiger Pottasche- oder Chlorkaliumlosung anzuriibren und nach 
der Fiillung mit starker Lauge abzurichten, verfahrt man beim FUllen 
der glatten Elain-, Schal- oder Silberseifen haufig so, daB man das Mehl 
in einer 17-20gradigen Losung anriihrt, die zuvor gut angewarmt wird. 
Eine nachtragliche Abrichtung wird alsdann entbehrlich. 

Die Fastage fur Schmierseifen. 

Von groBer Bedeutung fiir die Schmierseifenfabrik8.tion ist stets 
die vorteilhafte Beschaffungzweckentsprechender Fastagen zur Auf~ 
nahme und zum Transport der Seife. 

Gut brauchbare Seifenfasser lassen sich nur aus weichem Kiefern
oder Buchenholz herstellen, das wenig Gerbsaure enthalt, so daB sich 
die eingegossene Schmierseife an den Staben nicht rot· bzw. , braun 
Terfa.rben kann. Vorzugsweise sind alle aus Eichenholz angefertigten 
Tonnen und Fasser, die bekanntlich besonders viel Gerbsaureent
halten" von einer Verwendung auszuschlieBen. Auch'leere Schmalz
t4eSer, 01- und Petroleumba~ls sind, selbst gut gereinigt, zum Ein-
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fiillen von Schmierseifen wenig geeignet und hochstens zum Einschlagen 
kalter Seife benutzbar. 

Fiir kleinere Mengen (von 12,5-50 kg) finden gewohnlich Fasser 
in Tonnen- oder Kiibelform Verwendung. Die letztere ist praktischer, 
weil sich die Seifen besser einfiillen und herausnehmen lassen. Buchen
£iisser sind in der Regel etwas teurer, aber auch haltbarer als Kiefern
fasser, so daB sie am ehesten zur Anschaffung zu empfehlen sind. Auch 
Seifenkiibel, Topfe, Eimer und Wannen aus verzinntem Eisenblech 
mit verschlieBbarem Deckel dienen in verschiedener GroBe vielfach 
dem gleichen Zweck. 

Reichlich 100 kg Schmierseife konnen auch von Heringstonnen auf
genommen werden, die fest gebaut und deshalb fur den Transport sehr 
geeignet und auBerorden,tlich billig sind. Wenn man die Heringstonnen 
2--3mal gut mit kochend heiBem Wasser ausbriiht und mit demselben 
jeweils einige Zeit stehen laBt, sind sie vollstandig rein und getrocknet 
ohne jeden Nachteil zu verwenden. 

Fiir groBere Mengen Schmierseife kann man auch gut gereinigte, 
dichte Pottasche- und Sodafasser verwenden, urn deren Bauch man des 
besseren Schutzes halber zwei starke Holzbander legt; solche Fastage 
ist leicht und billig, halt aber in der Regel auch nicht mehr als einen 
Transport aus. In Fabriken, die einen Bottcher halten, werden viel
fach die Stabe zerschlagener Pottasche-, Soda- und Zuckerfasser zu 
Seifentonnen verschiedener GroBe verarbeitet. Bei einiger Aufmerk
samkeit ist hiergegen nichts einzuwenden, zu warnen ist aber vor der 
Verwendung ausgebrannter Fasser, z. B. leerer Zementtonnen, in denen 
die Seife schwarz und schmutzig wird. 

Selbstverstandlich miissen aIle FiillgefaBe bei ihrer Verwendung rein 
und trocken sein, da die heiBe Seife jede in dem FaBholz vorhandene 
Feuchtigkeit anzieht und dadurch lang und diinn wird. 1st mit den 
Abnehmern die Zuriicknahme der Leerfasser vereinbart, so ist es gut, 
darauf hinzuwirken, daB solche GefaBe nicht ausgewaschen, sondern 
lediglich gut ausgekratzt zuriickgesandt werden. 

Ferner empfiehlt es sich, die gefullten Seifenfasser im Keller nicht 
direkt auf den Stein- bzw. Zementboden aufzustellen, sondern lange, 
durch Zwischenstiicke verbundene, viereckige Holzer als Unterlage 
derart zu benutzen, daB unter dem Boden der Fasser ein Hohlraum 
bestehen bleibt. In gleicher Weise ist dann schlieBlich zu vermeiden, 
daB die Fasser mit feuchten Kellerwanden in Beruhrung kommen. 

Zum Lagern der Schmierseifen sollen moglichstkuhle, trockene 
Raume benutzt werden. 1m Winter wurden die Schmierseifen in einem 
feuchten Lagerraum weich und lang werden, im Sommer in einem 
der Warme mehr zuganglichen Raume, durch Eintrocknen an Gewi<>ht 
verlieren. Wie im Winter die Aufnahme von Feuchtigkeit, so ist im 
Sommer der Verlust des fur die Konsistenz der Seife notwendigen 
Wassergehaltes fiir deren Haltbarkeit und Verkauflichkeit von groBtem 
Nachteil. Eine stark nachgetrocknete, reine Schmierseife verliert die 
erforderliche Konsistenz und wird infolge des Feuchtigkeitsverlustes 
dunn nnd schmierig, mit Kartoffelmehl.vermehrte Seifen werden schlieB-
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lich trocken, brockligund damit unverkauflich. Am empfindlichsten 
gegen Feuchtigkeit und Warme aber ist die Naturkornseife, deren 
Lagerung und Aufbewahrung daher ganz besondere Aufmerksamkeit 
und Sorgfalt erfordert. 

Seifen fur die Textilindustrie. 
Einen Industriezweig fUr sich bilden die Textilseifen, deren Ver

brauch ein ganz bedeutender ist. Infolge der besonderen Allorde
rungen, die die Textilindustrie an die von ihr verarbeiteten Produkte 
stellt, ist gerade hier die Seife ein Vertrauensartikel, dessen Auswahl 
die groBte V orsicht und dessen Herstellung eine besondere Sorgfalt 
erfordert, eine Erfahrung, die schon mancher hat machen mussen, der 
in dieser Industrie alteingeburgerte, dem AuBern nach vieHeicht un
ansehnliche Seifen durch etwas Besseres verdrangen wollte. 

Die in der Textilindustrie angewandten Seifenfabrikate zerfallen 
in zwei Hauptgruppen: in Riegel- und in FaBseifen. Erstere sind fast 
ausschlieBlich Natron-, letztere fast ausschlieBlich reine Kaliseifen ohne 
jede Nachfiillung odeI' dergleichen. 

Als Riegelseifen kommen meist nur bessere Qualitaten zum Ver
brauch, und zwar hauptsachlich auf LeimniedersC1hlag oder Unterlauge 
fertiggestellte Kernseifen, sowie hin und wieder auch Eschweger Seifen, 
wahrend Leimseifen yom Verbrauche fast ausgeschlossen sind; aHein 
yonder Leinenindustrie wird zuweilen auch eine Wasserglasseife ver
wandt. 

1m allgemeinen fordert man in der Textilindustcieeine vollig neu
trale Seife, doch gibt es auch einzelne Zweige, in denen man alkalische 
Seifen mit einem ganz bestimmten Fettgehalt benotigt. Die fur die 
verschiedenartigen Zwecke diesel' Industrie benotigten Fabrikate weisen 
aber auch in ihren ubrigen Eigenschaften oft weitgehende Unterschiede 
auf, denn hier verlangt man Riegelseifen, die nach ihrer Auflosung in 
gewohnlich 8-9 Teilen Wasser eine gallertartige Seifenmasse ergeben, 
dort dagegen solche, die nach ihrer Auflosung ein halbfestes Schlichte
praparat bilden; an anderer Stelle wieder verlangt man Riegelseifen, 
die sich zu einem wasserdunnen Schlichtepraparat auflosen lassen. 
Man ersieht daraus, daB die Fabrikation von Textilseifen nicht nur 
eingehende Kenntnis der Seifensiederei, sondern auch besondere Er
fahrungen auf dem Gebiet der Textilindustrie, insonderheit in bezug 
auf den Verwendungszweck der erforderlichen Seifenpraparate voraus
setzt. Erst so kann man wissen, wie die Fettansatze zusammenzu
stellen sind, und dementsprechend richtig liefem. Verarbeitet z. B. 
eineTextilfabrik eine dunkle Walkseife aus Olein, Knochenfett und 
Walkfett, so kann diese trotz ihrer auBeren Unansehnlichkeit ein vor
zugliches, neutrales Erzeugnis sein und nach ihrer Auflosung in 8 bis 
9 Teilen Wasser das geforderte, dunne Schlichtepraparat ergeben. 
Wollte ein Seifenfabrikant, der von der Textilseifenherstellungnichts 
versteht, an ihrer Stelle eine helle, viel bessel' aussehende Talgkern-
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seife'ooer dergleichen liefem, so wiirde ~r einenvollstandigen Millerfolg 
haben,da diese Seifenach ihrer Auflosung eine dicke, gallertartige 
Schlichte ergeben wiirde, die fiir den in Betracht koinmenden. Zweck 
vollig unbrauchbar ist. 

FUr die Zusammenstellung der Fettansatze ist nun im wesentlichen 
das Folgende zu beachten: Wird eine Seife zu gallertartiger Schlichte 
gefordert, so diirfen nur tierische, stearinhaltige Fette verarbeitet. 
werden; je stearinhaltiger der Fettansatz, um so fester wird das Auf
losungspraparat sein. Wird .neben Kemol, Kokosol, Kottonol usw. 
nur ein Teil stearinhaltiger Fette mit verseift, so erhalt man Produkte, 
die nach ihrer AuflOsung halbdicke Schlichte ergeben.. Verarbeitet 
man dage~en nur Kernol oder Kokosol mit Zusatzen von Olein, Kottonol, 
ErdnuUol, Olivenol und anderen fliissigen Olen, so erhalt man eine Seife, 
die sich zu einer diinnen Schlichtemasse auflosen laBt. Die Schmier
seifen geben als Kaliseifen nach ihrer Auflosung iiberhaupt nur wasser
diinne Schlichte, die auch beim Erkalten nicht dick wird. 

Obgleich von Fabrikanten und Chemikern vielfach behauptet wird, 
daB das fettsaure Kali eine vorteilhaftere Wirkung auf Stoffe und Ge
webe ausiibe als das fettsaure Natron, und obwohl Schmierseifen auBer
dem fUr viele Zwecke bequemer anzuwenden sind, werden in den ver
schiedenen Zweigen der Textilindustrie aber auch harte Natronseifen 
in erheblicher Menge verarbeitet, und zwar kommen gerade bei Stoffen 
mit empfindlichen Farben inder Regel nur neutrale Kernseifen zur 
Anwendung, die nach ihrer Auflosung eine diinne Schlichte ergeben. 
Die von den Verbrauchern an derartige Seifen gestellten Anforderungen 
sind fast immer die gleichen: hoher Fettsauregehalt, sowie moglichst 
neutrale Reaktion und Geruchlosigkeit, soweit letztere iiberhaupt 
moglich ist. 

Um diese Bedingungen zu erfiillen, ist es notwendig, recht gehalt
reiche Fette, und zwar vornehmlich Talg, Kokosol, Kernol, Olein und 
Olivenolfiir die Fabrikation zu verwenden. Wenn vollig neutrale Pro
dukte angefertigt werden miissen, sind'diejenigen Fette zu bevorzugen, 

.,aus denen mch ani leichtesten neutrale Seifen herstellen lassen, namlich 
Olivenol und Olein und als Zusatzfette Kottonol, ErdnuBol, sowie 
Kemol urid Kokosol. Olivenol und Olein wird man aber stets als Haupt
fette heranziehen, wenn eine Seife verlangt wird, die ein fliissiges 
Schlichtepraparat ergeben soll. 1st dies nicht der Fall, so Mnnen be
sonders fiir neutrale Olivenolseifen auch die stearinhaltigen Satzole 
und die griinen Sulfurolivenole Verwendung finden, da man ganz reine 
Olivenolti des Preises halber nur selten allein versiedet. An ihrer Stelle 
finden aber auch glatte, weiBe, ziemlich neutrale Kernseifen ausTalg, 
Kemol,'Kottonol u. dgl. Verwendung. 

Die Fabrikation der wirklich neutralen Textilseifen ist nicht leicht 
und erfordert groBes Verstandnis und hOchste Aufmerksamkeit bei 
ganz .gewissenhaftem Arbeiten. Eine gewisse Schwierigkeit bietet in
sonderheit die Innehaltung~ines· vorbestimmten Fettsauregehaltes, da 
. es bei allen diesen Erzeugnissen roehr und mehr Sitte geworden ist, 
unter Garantiedes .Fettsii.uregehaltes zu kaufen. Wer also unter dieser 
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Bedingung Seifen anzufertigen hat, muB, um die Zufriedenheit des 
Kaufers zu erlangen, die Praxis vollkommen beherrschen. Es gibt kein 
Merkmal, das beim Sieden anzeigt, wie hoch der Fettgehalt einer fertigen 
Seife· sein wird, so daB man im wesentlichen auf spatere Korrekturen 
angewiesen ist, wenn wahrend des Siedeprozesses Fehler unterlaufen. 

Fiir neutrale Kernseifen setzt der Verbraucher in der Regel minde
stens einen Fettgehalt von 62 % voraus; viele verlangen aber auch 
mehr, so daB die fertigen Seifen in solchem Falle zum Trocknen auf
gesteilt werden miissen. 

Urn neutrale Produkte zu erzielen, ist es vor allen Dingen not
wendig, daB die Fette genau verseift werden. Durch nachtragliche 
Operationen ist andernfalls wenig zu helfen. Neutrale Reaktion heiBt 
eben, daB die Fette so vollstandig verseift sind, daB in dem fertigen Pro
dukt weder freies Alkali noch unverseiftes Fett vorhanden ist. In 
vielen Fallen ist es sogar sehr empfehlenswert, dem in normaler Weise 
fertiggestellten Seifenleim nach dem schon mehrfach erwahnten V or
schlage von Schra u th eine geringe Menge freier Rizinusolfettsaure 
oder Rizinusolsulfosaure hinzuzufiigen, die der beim WaschprozeB ein
tretenden Hydrolyse entgegenwirkt. Man erhalt hierdurch viel klarere 
und glanzendere SeifenlOsungen, die abgesehen von ihrer guten Schaum
fahigkeit, die gewaschene Ware geruchloser hinterlassen als dies bei 
Verwendung der sonst iiblichen Fabrikate moglich ist. 

Fiir die weitere Beurteilung insbesondere der zum Walken dienenden 
Kernseifen kommt alsdann noch die Frage in Betracht, ob die Seife 
einen zum Walken geeigneten Seifenleim zu bilden imstande ist. Da 
jeder Seifenleim bei hoherer Temperatur eine diinnfliissige, wasserige, 
zur Verfilzung der Wollhaare ungeeignete Beschaffenheit annimmt, so 
wird derjenige Leim der bessere sein, der noch bei einer hoheren Tem
peratur, wie sie bei der Wollwascherei vorkommen kann, eine gewisse, 
die Verfilzung der Wollhaare fordernde Zahigkeit beibehiiIt. Die Unter
suchung der Seife daraufhin erfolgt nach L. Mora wski und Demski 1) 
mit Hilfe der Spinn pro be, indem man im kochenden Wasserbade 10 g 
feingeschabter Seife in 100 ccm Wasser lOst, das Becherglas in kaltes 
Wasser einstellt, mit dem Thermometer riihrt und beobachtet, bei 
welcher Temperatur die Losung zahfliissig und fadenziehend wird, 
d. h. zu "spinnen" beginnt. 

Der Temperaturgrad, bei dem dieses Spinnen der Seife eintritt, ist 
bei den aus verschiedenen Fetten hergestellten Seifen ein verschiedener. 
1m allgemeinen scheint das Eintreten des Spinnens vorwiegend yom 
Schmelzpunkt der in der Seife enthaltenen Fettsauren abhangig zu sein, 
jedoch nimmt die Spinntemperatur in viel schnellerem Grade abo ala 
die Schmelztemperatur. So z. B. gibt eine Talgkernseife, deren Fett
sa.uren bei 43,5 0 C schmelzen, eine Spinntemperatur von 34 0 C;wahrend 
sich bei einer Marseiller Seife, deren Fettsauren bei 26 0 C schmelzen, 
das Spinnen erst bei 4 0 C einstellt. Der Wassergehalt iibt auf das 
Spinnen der Seife keinen merklichen EinfluB aus. 

1) Ding!. pol. J. 1885, ~o7, S.530; Seifenfabrikant 1885, S.508. 
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In den Tuchfabriken ist, falls nicht neutrale Seifen geboten er
scheinen, ein oft betrachtlicher Zusatz von Soda gebrauchlich, und es 
fragt sich nun, ob dieser Sodazusatz, abgesehen davon, daB er den Seifen
leim stark alkalisch macht, nicht seine Eigenschaft auch in anderer 
Weise beeinfluBt. Dies iqt in der Tat der Fall. Durch den Zusatz von 
Soda, Kochsalz u. dgl. wird die Spinntemperatur bedeutend erhoht, 
wie aus folgender Zusammenstellung hervorgeht: 

Schmelz- Is' ! h Z punkt der pmn- I nac usatz 
.Ifettsiiuren I temperatur, von 

00 ! °0 \ g 

! Spinn-
I temperatur 

"C 
10 g Seife in 100 cem Wasser 

Talgkernseife . . . . . . . 45 41 2,0 Soda i 70 
Talgkernseife . . . . . . . 4, 41 1,5 Kochsalz , 70 
Seife (nicht niiher hezeichnet l 25 1,5 

" 
60 

SulfurOlseife. . . . . . . . 8,5 1,0 
" 

54 

1m Gegensatz hierzu werden aber in der Seidenfarberei, die be
kanntlich die weitgehendsten Anspriiche an die Seifen stellt, freies und 
kohlensaures Alkali als schadlich bezeichnet. Auch in der Schafwoll
industrie sind Seifen mit einem Gehalte an freiem und kohlensaurem 
Alkali als geringwertig a~usehen, da jede tierische Faser durch alkalische 
Losungen angegriffen wird. Ferner verlangt man von solchen Seifen, 
daB Harzseifen, Silikate und Borate, sowie Fiillungsmittel nicht zu
gegen sind. 

Auch die Furcht, daB durch Harzseifen Harzflecke entstehen, ist 
sehr weit verbreitet; dies halt Th. Morawski!) aber fiir unbegriindet. 
In der chemischen Versuchsanstalt in Bielitz sind seinen Ausfiihrungen 
zufolge in den Jahren 1884 bis 1898 mehr als 500 fehlerhafte Tuche 
zur Untersuchung gekommen, doch seien darunter durch Harz ver
anlaBte Flecke fast gar nicht beobachtet. DaB aber in der langen Reihc 
sehr viel harzhaltige Seifen beim Walken verwandt wurden, halt Mo
rawski fiir zweifellos. Fehler in der Walkedurch harzhaltige Seifen 
konnen aber am ehesten dadurch zustande kommen, daB sich bei Her
stellung der Seife ein Teil des Harzes der Verseifung entzieht, das sich 
dann als solches auf dem Gewebe abscheidet und nunmehr das Aus
fallen des Farbstoffes an den betreffenden Stellen verhindert; dies an
zunehmen, ist aber bei der leichten Verseifbarkeit des Harzes kein 
Grund vorhanden, weshalb Morawski vermutet, daB die Abneigung 
gegen die Verwendung von Harzseifen andere Ursachen habe. Durch 
Versuche konnte denn auch festgestellt werden, daB ein Harzgehalt 
der Seifen den Spinnp~nkt auBerst ungiinstig beeinfluBt und bei der 
Spinnprobe die Faden viel kiirzer abreiBen laBt ale bei nicht harz
haltiger Seife. 

Wasserglas iibt eine ahnliche Wirkung wie Soda und Kochsalz aus, 
indem es, wenn auch in viel geringerem Grade den Spinnpunkt erhoht. 
Selbstverstandllch sollen aus diesem Verhalten aber keine Folgerungen 

1) Seifenfabrikant' 1898, S. 856. 
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fiir ,die Praxis gezogen werden, da wasserglashaltige Seifen unter allen 
Umstanden zu verwerfen sind. ! 

1m Folgenden sollen nunmchr einige V?rschriftenfiirdie Herstellung 
der hier in Betracht kommenden Fabrik~te gegeben, werden. 

Riegelseife*. , 
Neutrale Olivenolseife. Eine neutral~ Olivenolseife stellt man am 

besten ausreinem Olivenol her. Wenn d~m jedoch der Preis entgegen
steht, so kann ein Teil des Ansatzes auch! durch helles Olein, ErdnuBOl 
oder Talg ersetzt werden. Bei der Zu~ammenstellung des Ansatzes 
muB natiirlich die Verwendungsweise delLSeife beriicksichtigt werden. 
Sollen ihre wsungen auch bei niedriger ~il.·emperatur noch fliissig und 
klar bleiben, so darf sie natiirlich keineJil Talg im Ansatz enthalten, 
der dann am besten durch etwas Kernol i zu ersetzen ist. 

Die Siedeweise ist, wie schon gesagt, ~ie fiir eine abgesetzte Kern
seife iibliche. Geht man von Neutralfett~n aus, so kommt der ganze 
Ansatz in den Kessel. Mit einem Teil, \3twa einem Sechstel der zur 
Verseifung notwendigen, 20-25 0 Be starkjen Siedelauge leitet man den 
Verband ein und gibt dann nach und nac~ die iibrige Lauge hinzu, bis 
sich ein schoner, klarer Leim im Kessel ~efindet. Kommt der Ansatz 
allein, ohne den Leimkern yom vorherge:ijenden Sude, zur Verseifung, 
so ist es notwendig, wahrend des Siedens ~ngefahr 1-2 % Salz hinzu
zugeben, um ein leichteres, normales Siedep zu bewirken. Dar Laugen
zusatz wird fortgesetzt, bis die Seife gutrn Druck und leichten Stich 
zeigt; alsdann laBt man noch eine Zeitlaqg sieden und iiberzeugt sich, 
ob der leichte Stich bestehen bleibt. Wenn dies der Fall ist, so darf 
man annehmen, daB alles 01 und Fett gu~ verseift ist, um ganz sicher 
zu gehen, kann man aber die Seife auch Inoch einige Zeit,. am besten 
iiber Nacht, im Leim stehen lassen und d~nn die Abrichtung nochmals 
nachpriifen. Wiirde alsdann der Stich v~rschwunden sein, so miiBte 
noch Lauge nachgegeben werden. Diese~ LaugeniiberschuB soll aber 
nur die Gewahr bieten, daB alles Fett vonkommen mit Lauge gesattigt 
ist, weshalb man spater wieder zu seiner ~eutralisation vorsichtig noch 
soviel 01, am besten Kernol, hinzugibt, bis der Stich wieder verschwindet. 
Nun macht man die Probe mit Phenolphtaleinlosung, indem man 
einige Spanchen der erkalteten Seife in !einem Reagenzglaschen mit 
reinem Alkohol zur wsung bringt und priift"ob Phenolphtalein in 
dieser wsung eine nur ganz schwache Rqsafarbung hervorruft. Diese 
leichte Farbung gibt die GewiBheit, daB noch ein, allerdings nur ganz 
geringer OberschuB an ,Alkali in der Seife ~orhanden ist, der aber baim 
Aussalzen und Ausschleifen 'entfernt wird. Nun wird der Leim aus
gesalzen, bis ein schOner, schaumfreier, r4nder Kern im Kessel siedet 
und die Unterlauge klar yom Spatel abl~uft. Sind noch Abschnitte 
vorhanden, so konnen diese jetzt hinzugegeben werden. 

Dar Kern bleibt nun einige Stunden Iluhig stehen. Alsdann wird 
er nach Entfemung der Unterlauge mit ~chwachem, etwa 3gradigem 
Salzwasser oder ,auch nur mit reinem, hei$em Wasser verschliffen, bis 
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die Seife, mit dem Spatel geworfen, flattert und leicht nassenden Finger
druck besitzt. 

Je nach der GroBe des Sudes bleibt die Seife nunmehr 1-.-3 Tage 
im Kessel zum Absetzen stehen und wird erst abgepumpt oder ab
geschOpft, wenn vollige Klarung erreicht ist. Alsdann muB sie sich 
in destilliertem Wasser volIkommen klar losen, und die wsung darf 
auch bei niederen Temperaturen bis 40° C nicht triibe werden. 1st dies 
der Fall und reagiert die aIkoholische Losung auf Phenolphtalein
losung vollig neutral, so darf das Fertigprodukt als einwandfrei gelten 
und wird allen Anspriichen genugen. 

WeiBe Wachskernseife. In verschiedenen Zweigen der Textil .. 
industrie wird eine gute, weiBe Kernseife verlangt, die zwar auch die 
Bezeichnung "neutral" fuhrt, aber 'seltenwirklich neutral ist. WenD. 
sie Zwecken dienen solI, fur die eine wasserdunne Schlichte notwendig 
ist, und trotzdem feste Konsistenz besitzen muB, so laBt sich die Ver
wendung von Palmkernol im Ansatz kaum vElrmeiden. Palmkernol
seifen sind aber sehr schwer volIkommen neutral zu machen, weil gerade 
sie die Eigenschaft besitzen, SaIze bzw. Alkali festzuhalten. Richtet 
man aber zu schwach ab, so werden diese Seifen nach einiger Zeit gelb 
und nehmen einen ranzigen Geruch an, dessentwegen' sie unbedingt 
zu beanstanden waren. Besser ist es deshalb, auf leichten Stich ab
zurichten. Der geringe AlkaliuberschuB, der vielleicht auch nach dem 
Ausschleifen verbleibt, schadet wenig, da solche Seifen in der Farberei, 
wo mitunter auch der geringste AlkaliiiberschuB von Nachteil ist, keine 
Verwendung finden. 

Ein Ansatz fur eine weiBe Wachskernseife konnte bestehen au:'!: 
10 Teilen PalmkernoJ, 
5 Erdnullol, 
5 Talg, talgartigen oder hydrierten Fetten; 

oder aus 
10 Teilen Talg, talgartigen oder hydrierten Fetten (Linolit), 
5 Palmkernol, 
5 " ErdnuBol. 

Die Siedeweise unterscheidet sich in nichts'von der einer anderen 
Kernseife. Die Fette werden mit 25-30gradiger Xtznatronlauge ve~
seift, wobei vorteilhafterweise 1---3 % SaIz mitverwendet wird, um ein 
flussiges Produkt zu erhalten. Eine gute, volIkommene Verseifung ist 
hier, wie ja auch bei allen anderen Textilseifen, unbedingt erforderlich. 
Man laBt deshalb moglichst lange im Leim sieden undsorgt daflir,daB 
stets ein leichter Stich vorhanden ist. Dann wird ausgesaIzen und der 
Kern mit schwachem SaIzwasser verschliffen, nachdem die gut abge
setzte Unterlauge entfernt ist. Dem Ausschleifen ist auch hier besondere 
Sorgfalt zuzuwenden, da hiervon die Beschaffenheit der fertigenSeife 
in weitem MaBe abhan~g ist. Wird zu starkes oder zu viel SaIzwasser 
verwandt, so ergibt sich eine zu kernige oder auch fleckige Seife, die 
elann meistens auch mehr oder wenigeraIkalisch ist. 1m Gegensatz 
hierzu wird ein mit zuviel Wasser ausgeschliffenes Produkt weich und 
liefert eine nur geringe Ausbeute und viel Leimniederschlag. 
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Griine Olivenseife aus Sulfnrol, In viel groBeren Mengen als die 
aus Baumol und gegebenen,falls ErdnuBql hergestellten, hellen Oliven
olseifen finden. in der Textilindustrie die griinen Seifen aus Sulfur
olivenol Verwendung. Die griinen Sulfurolivenole, diedurch Extraktion 
mit Schwefelkohlenstoff aus den PreBrii'ckstanden gewonnen werden, 
fallen sehr verschieden ausl). Es gibt helle, grasgriine, aber auch tief
dunkle, viel Wasser und Schmutz enthaltende Ole im Handel. 1m all
gemeinen aber reinigen sich diese Ole bzw. die daraus hergestenten 
Seifen ziemlich leicht beim Ausschleifen, indem sich aIle pflanzlichen 
undsonstigen Verunreinigungen leicht zt!. Boden setzen. Haufig bleibt 
allerdings noch ein Rest des Extraktionsmittels in dem verschliffenen 
Kern zuriick, der den fertigen Seifen einen unangenehmen Geruch 
verleiht. . In solchem Falle ist es dahdr notwendig, die Seife unter 
wiederholter Wasserzugabe fertig zu sifden und stark zu dampfen. 
1st Sulfurol sehr teuer, so kann man es zum Teil durch Olein, ErdnuBol 
oder auch teilweise durch schmalzartige Fette ersetzen. 

Was die Fabrikation dieser Seifen se1)bst betrifft, so macht man sie 
nicht wie die abgesetzten Kernseifen alUf Leimniederschlag, sondern 
auf verleimter Unterlauge fertig, da ~an hierbei eine festere Scife 
erzielt. 

Sulfurolivenol enthalt stets sehr grbBe Mengen freier Fettsaure, 
und zwar meistens 40, vielfach aber 70 % und dariiber. Die Arbeits
weise beim Sieden aus reinem Sulfurol muB daher eine andere sein, als 
wenn man mit Neutralfetten arbeitet. Man gibt daher die ganze Siede
lauge zuerst in den Kessel und laBt das Sulfurol in die siedende Fliissig
keit einlaufen. Infolge des hohen Gehaltes an freier Fettsaure· wird 
die Lauge sofort gebunden und auch das vorhandene NeutralOl mit 
in den Verband gezogen. Hat man ein,en ganz frischen Ansatz, also 
keinen Leimkern yom vorhergehenden Sud im Kessel, so setzt man 
der Lauge gleich von Anfang an 2-3 % Salz hinzu, um Klumpen
bildung zu vermeiden. Wenn alles 01 im Kessel und eine gut ver
bundene Seife vorhanden ist, richtet man auf leichten Stich ab und 
laBt eine Zeitlang sieden. Wird die Seife vollig neutral verlangt, so 
muB ebenso gearbeitet werden, wie bei der schon beschriebenen, neu
tralen Olivenolseife. Wie gesagt, empfiehlt es sich aber, Sulfurolseifen 
auf mehreren Wassern zu sieden, um eine reine, ansehnliche Seife zu 
erhalten. Man salzt also den Seifenleim aus, laBt die Unterlauge ab
sitzen und zieht nach deren Entfernung den Kern nochmals mit Wasser 
zusammen, um dann abermals auszusalzen. Nachdem auch diese zweite 
Unterlauge entfernt ist, wird mit heiBem Wasser oder schwachem Salz
wasser soweit zuriickgeschliffen, bis eine leicht verleimte Unterlauge 
yom Spatel flieBt. Beim Ablassen der Unterlauge bestreicht man 
vorteilhafterweise mit der Riihrstange den Boden des Kessels, damit 
der hier abgelagerte Schmutz mit der Lauge ablaufen kann. 

Nachdem nunmehr auch etwa vorbandene Abschnitte zugegeben 
undzergangen sind, deckt man den Kes$el und iiberlaBt die Seife einer 

t) Vgl. S.117ft'. 
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moglichst langen Ruhe. Geformt wird in niedrigen Formkasten. oder 
kleineren, schmalen Eisenformen. In groBeren bildet die Seife dunk len 
FluB, wodurch sie ein unschones Aussehen bekommt. 

Ole'inkernseife fur Textilzwecke. Eine sehr beliebte Textilseife 
ist die Oleinkernseife. Sie wird entweder nur aus Olein oder auch in 
Verbindung mit diesem aus Knochenfett oder Kammfett hergestellt. 
Da heute namlich, wie schon mehrfach betont, meistens Destillat-Olein 
verarbeitet wird und dieses weniger stearinhaltig ist, als das fmher vor
nehmlich verwandte Saponifikat-Olein, so empfiehlt es sich stets, einen 
kleineren oder groBeren Posten von den genannten Fetten mitzubenutzen. 

Da Olein eine fast reine Fettsaure ist, kann es mit kohlensaurem 
Alkali verseift werden. Angenommen, es solI ein Ansatz von 

515 kg Olein und 
130 " Kammfett 

verarbeitet werden und das Olein solI 95 % freie Fettsaure enthalten, 
wahrend die iibrigen 5 % aus Neutralfett und Unverseifbarem bestehen. 
Zur Verseifung von 95 kg Fettsaure werden 21 kg 98 %iger kalz. Soda. 
gebraucht, zur Verseifung der in 515 kg Olein enthaltenen 489 kg Fett
saure also 102,5 kg. In den Siedekessel kommen nun 205 kg Wasser, 
in denen diese 102,5 kg kalz. Soda heiB aufgelOst werden. Sobald die 
etwa 30gradige Losung kocht, wird das Olein nach und nach hinzu
gegeben und mit der SodalOsung in Verband gebracht. Hierbei ist 
darauf zu achten, daB das Olein entweder in gleichmaBigem Strahl 
zulauft, oder wenn hierfiir keine Einrichtung vorhanden ist, in kleinen 
Mengen zugegeben wird, deren jeweilige Verseifung sofort erfolgen 
kann. Dabei ist es gut, der SodalOsung von vornherein gleich etwas 
Salz zuzusetzen, damit die Masse· fliissiger bleibt und nicht allzusehr 
steigt, wenn die bei der Verseifung frei werdende Kohlensaure aus der 
Masse entweicht. Je dicker und zaher diese aber ist, um so schwerer 
kann sich die Kohlensaure durcharbeiten. Durch Zugabe von. 2-3 kg 
Salz, auf 100 kg Ansatz gerechnet, bleibt die Seifenmasse aber geniigend 
fliissig, so daB man bei sachgemaBem Arbeiten ein starkes Steigen 
sehr gut vermeiden kann. Wenn alles Olein im Kessel ist, wird noch 
solange gesotten, bis aIle Kohlensaure entwichen ist, d. h. also bis die 
Seife nicht mehr steigt und keine Blaschen mehr durchstoBen. Alsdann 
muB festgestellt werden, ob die Soda vollstandig gebunden ist. Es ge
schieht dies am einfachsten wieder durch Phenolphtaleinlosung, die 
man auf eine Spatelprobe tropfelt, wobei eine Rotfarbung nicht auf
treten darf. 1st noch freie Soda vorhanden, so muB dieselbe durch 
etwas Olein gebunden werden, da sie sonst mit in die Unterlauge geht. 

1st nun festgestellt, daB ungebundenes Alkali nicht mehr vorhanden 
ist, so gibt man die zur Verseifung der 130 kg Kammfett und des im 
Olein enthalten gewesenen Neutralfettes notwendigen, etwa 150 kg 
25gradiger Atznatronlauge in den Kessel, laBt gut durchsieden und 
gibt dann das Kammfett hinzu. Man erhalt alsdann bald eine gut yer
bundene, dick siedende Seife, die auf normalen Stich abgerichtet wird. 
Es sei hier jedoch noch einmal besonders betont, daB es wichtig ist, 
vor Zugabe des Atzalkalis die durch die Verseifung des Oleins frei 
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gewordene Kohlensarue quantitativ auszu:treiben, da sich Kohlensaure 
und Atzlaugen wieder zu kohlensauren ~alzen verbinden, die fUl\ die 
Verseifung von Neutralfetten nicht in ~etracht kommen und daher 
unausgenritzt in die Unterlauge gehen wiirden. 

Die Seife wird nun ausgesalzen und eirlige Stunden oder iiber Nacht 
der Ruhe iiberlassen, damit sich die Unterlauge gut absetzen kann. 
Nachdem diese entfernt ist, wird mit ganz schwachem Salzwasser oder 
auch mit reinem, leicht angewarmtem Wasser soweit verschliffen, daB 
man einen ganz diinnen, stark flatternden Leim erhalt.. Man laBt 
dann moglichst lange zum Absitzen im Kessel stehen und formt in 
breiten, aber ganz niedrigen KastenformeJ!., da die in der obigen Weise 
hergestellten Seifen sehr lange fliissig bleibep. und nur schwer fest werden. 

Walkfettkernseife. Eine in der TexWindustrie zum Walken und 
Waschen ziemlich viel benutzte, billigere Seife wird vielfach mit einem 
Zusatz von Walkfett hergestellt. 

Das Walkfett, das aus den Waschwas~ern der Tuchfabriken, Spin
nereien, Farbereien usw. durch Zersetzen der darin enthaltenen Seife 
mit Schwefelsaure gewonnen wird, ist von recht verschiedener Zu
sammensetzung l ). In der Regel ist es braun bis schwarz gefarbt, be
sitzt einen unangenehmen Geruch und ist haufig sehr schmutzig und 
wasserhaltig, so daB es vor seiner Verwendung unbedingt auf seinen 
Gehalt an Verseifbarem gepriift. werden muB. Auch Mineralol findet 
sich mitunter im Walkfett, da in den Spinnereien vielfach auch dieses 
verwendet wird und dann mit in die W8Ischwasser gelangt. 

Dieser Eigenschaften und seiner ung~eichmaBigen Beschaffenheit 
halber wird das Walkfett nie fiir sich all¢in, sondern stets in Verbin
dung mit anderen Fetten, wie Knochenfettl Kammfett usw. verarbeitet. 
In der Regel kann man jedoch die Halfte bis zwei Drittel des Ansatzes 
aus Walkfett bestehen lassen, das man dann am besten allein vorsiedet, 
um eine moglichst reine Seife zu erhalten. Bei sehr unreinem Fett muB 
man auch hier auf mehreren Wassern sieden. 

Da das Walkfett eine reine Fettsaure ist, kann es wie das Olei'n mit 
kohlensaurem Alkali verseift. werden. Die Herstellung der Walkseife 
geschieht daher im groBen und ganzen in derselben Weise wie die der 
oben beschriebenen Olei'nkernseife. 
, Kernseifen fiir schwere Schlichte. Die bisher beschriebenen Textil
seifen waren samtlich derart zusammengesetzt, daB sie nach imer Auf-
16sungin kochendem Wasser eine wasserdp.nne Schlichte ergeben. 1m 
Gegensatz hierzu erhalt man durch Auflosung einer Talgkernseife eine 
schwere, gallertartige Schlichte, die ebenfalls fiir gewisse Spezialz~ecke 
erwiinscht erscheint. Derartige Seifen werden in der Hauptsache aus 
reinem Talg, zum Teil aber auch aus Talg und talgartigen Fetten oder 
nur aus talgartigen Fetten hergesteUt. Daneben findet fiir die gleichen 
Zwecke aber auch eine Palmolkernseife Verwendung, die auf die gleiche 
Weise bereitet wird und daher mit den T!1lgkernseifen gemeinsam be
handelt werden solI. Ansatze sind: 

1) Vgl. S.127. 
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I. Talgkernseife, rein. 
645 kg Talg, 
775 " Atznatronlauge von 20° Be. 

II. Talgkernseife aus gemischtem Ansatz. 
325 kg Talg, 
320 " Knochenfett oder Kammfett, 
775 " Atznatronlauge von 20 Q Be. 

III. Palmolkernseife. 
325 kg gebleichtes Palmiil, 
320 " talgartige Fette, 
775 " Atznatronlauge von 20° Be. 

Wird eine Seife fUr ganz schwere Schlichte gefordert, so kann sic 
nur aus reinem Talg angefertigt werden; wird dagegen eine leichtere 
Loslichkeit verlangt, so ist der gemischte Ansatz oder die Palmolkern
seife vorzuziehen. 

Die fiir die Textilindustrie bestimmten Talgkernseifen werden 
meistens marmoriert in den Handel gebracht und nur ganz selten 
noch auf Mandeln geriihrt; auch das Sieden dieser Produkte ist ziemlich 
einfach. In erster Linie ist fiir gute und innige Verseifung zu sorgen, 
was bei Talg allerdings einige Aufmerksamkeit erfordert, in zweiter 
Linie kommt es darauf an, daB die Seife die richtige Beschaffenheit 
besitzt, um in der Form guten FluB bilden zu konnen. 

Angenommen, es befinde sich der zweite Ansatz im Kessel, so gibt 
man 45 kg Lauge und 90 kg Wasser dazu und bindet die Masse durch 
Sieden. Nachdem man guten Verband festgestellt hat, fahrt man mit 
der Zugabe von Lauge und gegebenenfalls auch von etwas Wasser fort, 
indem man stets genau darauf achtet, daB die Masse in gutem Ver
bande bleibt. Die Vorsicht gebietet es, etwas starkes Salzwasser bereit
zustellen, um einem etwaigen Dickwerden der Masse vorzubeugen und 
die Seife in gutem Sieden zu erhalten. Der groBte Wert ist alsdann 
auf die Abrichtung zu legen, da sich Talg und talgartige Fette bekannt
lich sehr schwer verseifen. Gar oft wird angenommen, die Seife habe 
geniigend Abrichtung, wahrend man bei langerem Sieden erkennen 
muB, daB sie noch viel zu schwach ist, da nur eilige Laugenzugabe ei:q 
Zusammenfahren und Dickwerden verhiiten kann. Es ist daher stets 
notwendig, langere Zeit im Leim sieden zu lassen und erst auszusalzen, 
wenn man sich wirklich iiberzeugt hat, daB alles Fett verseift und ge
niigende Abrichtung vorhanden ist. Zeigt aber der Leim eine gute 
Abrichtung, so salzt man aus, bis eine klare Unterlauge abflieBt und 
ein fester, runder Kern im Kessel liegt. Sind Abschnitte vorhanden, 
so gibt man diese jetzt bei maBigem Sieden hinzu. LaBt man alsdann 
die Masse eine halbe Stunde ruhig stehen, so muB sich oben eine finger
dicke, fliissige Kernseife gebildet haben u.nd darunter der schwere Kern 
liegen. 1st bedeutend mehr fliissige Seife entstanden, so setzt man 
noch etwas Salz hinzu und siedet abermals durch. 1st die Seife zu 
stramm und hat sich gar keine fliissige Seife gebildet, so muB noch 
Wasser hinzugegeben werden. Die fertige Seife lii.Bt man nunmehr 
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zwei Stunden im Kessel absitzen, um sie alsdann in moglichst breite, 
nicht zu hohe, 40-60 Zentner haltende Formen abzuschop£en. 

Bevor man nun hier mit dem Einziehen del' Mandeln beginnt, wird 
die Masse mit langen Riihrscheiten dUllchgeschlagen, damit sie recht 
geschmeidig wird und die noch anha£tende Unterlauge bessel' zu Boden 
geht. Das Einziehen del' Mandeln selbst wird in del' Weise ausgefUhrt, 
daB man mit Hll£e eines eisernen Stabes, del' bis zum Boden del' Form 
reicht, parallel zur Langsseite in Zentimeterbreite durch die ganze 
Masse moglichst gerade Striche fiihrt unll die gleiche Operation parallel 
zur Querseite in denselben Zwischenrahmen wiederholt. Wie schon 
gesagt, ist abel' dies Einziehen del' Mandeln nul' noch wenig gebrauch
Hch, da man die Seife meistens gut zugedeckt sich selbst iiberlaBt, so-
daB sich ein natiirlicher Marmor bilden' kann. ' 

Glattwei:8e Textilkernseife. Ais Ers~tz fiir die soe ben besprochenen, 
auf Mandeln geriihrten odeI' marmoriertim Kernseifen fertigt man viel
fach auch eine billigere, glattweiBe Sorte an. Die Verbilligung beruht 
auf dem Fettansatz, indem man gering~ren Talg, Kammfett, helleres 
Knochenfett, gegebenenfalls auch etwas Benzinfett odeI' Leimfett mit
verarbeitet. Ein guter Ansatz fUr ein sdlches Produkt ist del' folgende: 

198 kg Talg, 
264 " Kammfett odeI1 Knochenfett, 

66 " Leimfett, 
132 " Benzinfett, 
660 " Xtznatronlauge von 25 0 Be. 

Das Fett wird in del' iiblichen Weise verseift, so daB man einen 
klaren, gut abgerichteten Leim erhalt, del' alsdann ausgesalzen und mit 
etwa vorhandenen Abschnitten verschmolzen wird. Die erhaltene Seife 
wird alsdann zum Absetzen del' Unterlauge einige Stunden del' Ruhe 
iiberlassen. Nachdem die Unterlauge entfernt ist, gibt man 200-260 kg 
3---4:gradige~ Atznatronlauge hinzu und bewirkt durch Sieden Verband, 
Wahrenddessen wird noch soviel Wasser nachgegeben, daB die Masse 
ganz diinn siedet, worauf man vorsichtig soweit aussalzt, daB die Unter
lauge etwas verleimt abflieBen will. Hat man etwa zu weit getrennt, 
so zieht man die Seife durch Wasserzusatz wieder zusammen. 

Die fertige Seife wird dann gut bedeckt und bleibt zum Absetzen 
del' Unterlauge 24 Stunden im Kessel, aus dem man sie schlieBlich in 
klei~e Kastenformen abschopft. 

Okonomieseife. Unter dem Namen 6konomieseifen werden Walk
seifen in verschiedenen Farbenstufen in den Handel gebracht, Alle 
diese ProdiIkte sind Kernseifen, die aus OleIn, Walkfett, Knochenfett 
usw. angefertigt und je nach Art und Reinheit del' dazu verarbeiteten 
Fette auf 2-3 Wassern fertiggesotten werden. 1m iibrigen ist die Her
stellungsweise diesel' Produkte abel' genau die del' vorher beschriebenen 
Textilkernseifen. 

Kaliseifen fiir die Textilindustrie. 
Neben den Riegelseifen werden in del' Textilindustrie auch ganz 

erhebliche Mengen Schmierseifen bzw. Kaliseifen verb'raucht. Am be· 
Schraut)1, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Auf!. 24 
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liebtesten sind die Naturkornseifen aus Olein und Talg, aber auch 
glatte Schmierseifen aus Olein und aus Sulfurol, sowie weiBe Schmier
oder Silberseifen sind im Gebrauch. Auch eine glatte, feste Kaliseife, 
die sogenannte Okonomieseife nach Aachen-Eupener Art, findet be
sonders zum Waschen der Schafwoile vielfache Verwendung. 

Alle diese Seifen werden fast ausschlieBlich aus Olein, Olein und 
Talg oder Sulfurol hergestellt und unterscheiden sich infolgedessen 
kaum von den gewohnlichen Schmierseifen, mussen aber samtlich einen 
bestimmten, ziemllch hohen Fettgehalt aufweisen. 

Glatte OIeYnschmierseife. Die glatten Schmierseifen aus Olein sind 
neben der N~turkornseife aus Olein und Talg die gangbarsten Textil
schmierseifen. Bei ihrer Hersteilung ist jedoch besonders auf die Qualitat 
des Oleins zu achten. Schlechte, unreine Oleine, die unverseifbare 
Kohlenwasserstoffe in groBeren Mengen enthalten, sind vollig ungeeignet, 
dagegen konnen Zusatze von ErdnuBol, Kottonol, weichen Fetten usw. 
unbedenktlich gemacht werden; Leinol allerdings soil man von einer 
Mitverwendung ganzlich ausschlieBen, da es harzt und sich dann nur 
schlecht aus den behandelten Stoffen entfernen laBt. 

Die Siedelauge muB der Jahreszeit e~tsprechend zusammengesteilt 
sein. FUr Sommerseifen reduziert man die Atzlauge mit 15 %, fur 
Winterseifen mit 18 % Pottasche, auf 100 kg 50gradiger Atzkalilauge 
gerechnet. Die mitzuverarbeitende Sodamenge ist so zu regeln, daB man 
im Friihjahr und Herbst 5--15 %. im Hochsommer 25 % einer 25gra
dig en Sodalauge mitverarbeitet. 

Ein Ansatz fur Sommerseife wiirde der folgende sein: 
416 kg Olein, 
84 " Erdnu/3olfettsaure oder weiches Talgfett, 

125 " Sodalauge von 25 ° Be, 
375 " Pottaschelauge von 30° Be. 

Die ganze, zur Verseifung notwendige Lauge kommt in den Kessel 
und wird durch Dampf zum Sieden gebracht. Dann gibt man das 
Olein und die ErdnuBolfettsaure hinzu, indem man den Zulauf der
selben so regelt, daB die Fettsaure sofort verseift, also Klumpenbildung 
durch zu starken Zulauf der Olsaure vermieden wird. Nach und nach 
geht das Gauze in Verband, so daB eine gut verbundene Seife vorliegt, 
wenn aile Olsaure im Kessel ist. Hat man trockenen Dampf zur Ver
fugung, so wird es notwendig sein, entweder etwas schwachere Lauge 
(27-28° Be) zu verwenden oder der Seife entsprechend Wasser zuzu
setzen, um ein normales Produkt zu erzielen. Wasserarme Seifen mit 
einem zu hohen Fettsauregehalt lassen sich schwer abrichten. 1m all
gemeinen bediirfen Oleinschmierseifen aber einer kraftigeren Abrichtung 
als zum Beispiel Leinolseifen. Die frisch genommene Glasprobe muB 
wie bei einer ubertriebenen Seife aufliegen, nach einiger Zeit aber vollig 
klar werden. Oleinseifen mit ungenugend starker Abrichtung werden 
auf dem Lager in der Regel lang und unverkauflich. 

Textilschmierseifen werden, wie gesagt, meist mit einem garantier
ten Fettsauregehalt gekauft, der zwischen 40 und 42 % schwankt. Wenn 
also die Grundseife fertig ist, die Glasproben eine genugende Abrichtung 
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erkennen lassen, und wenn die erkaltete Seife schlieBlich den richtigen 
Griff beSitzt, d. h. weder zu hart noch zu weich ist, muB 'eine Fettsaure
bestimmung gemacht werden, In der Regel verfahrt man beirn Sieden 
so, daB die fertige Grundseife stets einen etwas hoheren Fettsaure
gehalt besitzt, als verlangt ist, und berechnet dann nach dem Ergebnis 
der Untersuchung, wieviel LOsung der Seife noch eingekriickt werden 
muB. Selbstverstandlich ist es dabei aber erforderlich, daB man genau 
weiB, wieviel 01sii.ure oder Fettansatz iiberhaupt in den Kessel ge
kommen ist. Wurden z. B. 1200 kg Olansatz in den Kessel gegeben, 
und ergabdie Untersuchung der fertigen Grundseife einen Fettsaure
gehalt von 42 %, wahrend die zu liefernde Seife nur 40 % Fettsaure
gehalt haben solIte, so ist die folgende Rechnung au~ustellen: Ein 
Fettsauregehalt yon 42 % entspricht einerAusbeute von 238 %, ein 
solcher von 40 % dagegen einer Ausbeute von 250 %, die Differenz 
betragt demnach 12 kg auf je 100 kg Ansatz, so daB auf 1200 kg Ansatz 
noch 144 kg Losung einzukriicken sind, um den gewiinschten Fettsaure
gehalt und die der Kalkulation zugrunde gelegte Ausbeute zu erhalten. 
Diese LOsung kann nun sowohl eine IOgradige Chlorkaliumlosung als 
auch eine 12gradige Pottaschelosung sein; nachdem sie gut verkriickt 
ist, muB aber die Abrichtung nochmals iiberpriift werden .. 

Glatte grUne Sulforii}seife. Auch diese Seife ist in einzelnenZweigen 
der Textilindustrie begehrt und kann aus Sulfurol allein oder gemein
sam mit anderen Fetten, wie ErdnuBol, Olein und insonderheit den 
stearlnhaltigen, aus besserem Olivenol herriihrenden Sat~olen hergestellt 
werden. 

Da das griine Sulfurol oft sehr schmutzig und wasserhaltig ist, muB 
es vor der weiteren Verarbeitung auf kochendem Salzwasser gereinigt 
und gekla.rt werden, wobei auch sein unangenehmer Geruch in der 
Regel verschwindet. Auch Olivensatzole werden zweckmaBig vor ihrer 
Verarbeitung mit Salzwasser aufgekocht, um die darin enthaltenen 
Farb- und Schmutzteile niederzuschlagen. 

In den letzten Jahren vor Ausbruch des Krieges stand das Sulfurol 
allerdings so hoch im Preise, daB reine Schmierseifen dieser Art fast 
gar nicht mehr angefertigt wurden und nur soviel von diesem 01 ver
wendet wurde, als notwendig war, um den Seifen die charakteristische 
Farbe und den Geruch der Sulfurolseifen zu verleihen, wozu 1/4-1/3 
des Ansatzes geniigt. 

Die fiir den SiedeprozeB benotigte Atzkalilauge wird mit 15--20 % 
Pottasche reduziert. 1m Friihjahr und Herbst sind 5--15 % und im 
Hochsommer 25--30 % Sodalauge mitzuverwenden. Dieganze, fiir 
den Fettansatz erforderliche Lauge kommt zuerst in den Kessel, wird 
zum Sieden gebracht und dann in der oben beschriebenen Weise mit 
dem Fettansatz vermischt. Es. wird normal abgerichtet, der Fett,; 
.sauregehalt bestimmt und durch Zugeben bzw. Einkriicken der be
rechneten Menge ChlorkaliuII)1.osung auf die gewiinschte Ausbeute ein
gestellt. 

Zu bemerken ware noch, daB' aus reinem Sulfurol hergestellte Pro
dukte irn Sommer leicht diinnfliissig werden, so daB fUr Sommerseifen 

24'" 
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ein Zusatz von Kottonol- oder ErdnuBolfettsaure, von stearinhaltigem 
Olivenolsatzol u. dgl. zu empfehlen ist; Winterseifen werden dagegen 
am besten unter Zusatz von etwas MaisOlfettsaure hergestellt. 

Silberseife fUr die Textilindnstrie. Weniger als die vorher besproche
nen, glatten Schmierseifen ist die Silberseife in der Textilindustrie im 
Gebrauch. W 0 dies aber der Fall ist, verlangt man ein schones, helles, 
geschmeidiges, weiBes Erzeugnis. Aus diesen Griinden mussen hier 
bessere Fette Verwendung finden, und zwar insonderheit auch tierische. 
stearinhaltige Fette, da man allgemein eine Seife mit hohem Fettgehalt 
fordert. In der Regel verarbeitet man Ansatze aus % Kottonol und 
1/3 Talg oder schmalzartigem Fett. Kann man ein wenig Kernol mit
verwenden, so ist dies von besonderem Vorteil, da die Seife hierdurch 
einen besonders schOnen Silberglanz erhalt. Der Zusatz darf jedoch 
nicht mehr alshOchstens 10 % betragen, wenn das Produkt nicht lang 
werden solI. Das Kernol wird, wie schon mehrfach betont, stets bis 
znm SchluB der Operation zuriickgehalten, weil es fiir die Regulierung 
der Abrichtung von Wert ist. Hat man ein wenig zu viel Lauge ge
geben, so ist es schwer, diesen OberschuB durch Kottonol oder Talg 
zu binden, da diese beiden sich sehr langsam verseifen, wahrend sich 
Kernol dem Verbande sehr leicht einfugt. Andererseits ist es gut, die 
Seife vor der Kernolzugabe auf starke Blume abzuricb,ten, nm sieher 
zu sein, daB Kottonol und Talg vollkommen verseift sind. Gewohnlich 
braucht man dann auch keine Lauge mehr nachzugeben, wenn das 
Kernol verseift ist, dadie Silberseifen besonders dann eine nur schwache 
Abrichtung erhalten durfen, wenn sie nachher noch mit Pottasche
oder Chlorkaliumlosung ausgeschliffen werden. 

Um groBtmogliche Geschmeidigkeit zu erzielen, wird die Xtzkali
lauge fiir Silberseifen starker reduziert als fur andere Schmierseifen. 
1m Sommer setzt man auf 100 kg 50gradiger Xtzkalilauge 20 kg, im 
Winter bis zu 30 kg Pottasche hinzu. Auch die Menge der benotigten 
Sodalauge richtet sich hier ebenfalls nach der Jahreszeit. Wahrend 
man im Hochsommer 25 % anwendet, geht man im Winter bis auf 
10 % zuriick. Winterseifen, welche zuviel Sodalauge enthalten, werden 
86hr leicht glitschig, wahrend Seifen mit zu geringem Sodagehalte in 
der Regel dunkelstreifig durchwachsen und dadurch an Aussehen ver
lieren. 

Ein guter Fettansatz fur Textil-Silberseifen besteht aus: 
1000 Teilen Kottonal, 
500 " Schmalzfett oder Talg, 
125 " Kemal. 

Das Kottonol nnd die tierischen Fette verseifen sich mit starker 
Lange nur schwierig. Man beginnt daher mit wenig Lauge zu sieden 
nnd setzt von Anfang an etwas Wasser hinzu, nm eine Ansiedelange 
von 12-15° Be zu erhalten. Mit dieser ist es dann leicht, den Ver
band einzuleiten, so daB man alsdann mit starkerer Lauge weiter
arbeiten kann. Siedet man mit Dampf, so kann nun eine 30gradige 
Lange Verwendung finden, siedet man aber uber freiem Feuer, so darf 
die Lauge nicht mehr als 25gradig sein. Bei der Zugabe der Siedelauge 
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ist jedoch groBe Aufmerksamkeit notwendig, da Silberseifen auch dann 
noch leicht dick werden, wenn sich schon eine groBere Menge Lauge 
im Kessel befindet. Wenn die Siedelauge vorzeitig oder zu rasch zu
gegeben wird, so trennt sich die Masse oftmals wieder und bedarf dann 
langerer Zeit, bis sie von neuem Verband eingeht. Am besten ist es 
dann, die Masse einige Zeit der Ruhe zu iiberlassen, bis der Verband 
von selbst wieder eintritt. 

Silberseifen fiir die Textilindustrie werden fast ohne Ausnahme 
"garantiert rein", also ohne Mehlfiillung geliefert und bediirfen daher 
der groBten Aufmerksamkeit bei der Abrichtung. Bei zu kraftiger Ab
richtung werden sie gewohnlich naB und glitschig, bei zu schwacher 
lang und unansehnlich. Da gerade Kottonolseifen aber bei der Ab
richtung leicht tauschen, weil das etwa noch unverseifte 01 bei den 
Glasproben leicht den irrigen Eindruck hervorruft, daB schon geniigend 
oder zu viel Lauge im Kessel ware, ist hier eine ganz besondere Auf
merksamkeit erforderlich. Etwaige Fehler diesel' Art kann der Sieder 
auch an dem spateren Aussehen del' Seife erkennen, da ungeniigend 
abgerichtete Seifen nach dem Erkalten immer zahe sind. ' 

SchlieBlich ist noch zu bemerken, daB Silberseifen, die als "garan
tiert rein" verkauft werden sollen, nicht zu weit ausgeschliffen werdeJ? 
diirfen, wenn sie sich langere Zeit gut trocken halten sollen. Die auBerste 
Grenze ist ein Fettsauregehalt von 40 %, entsprechend einer Ausbeute 
von knapp 240 %, auf Neutralfett gerechnet. 

Wie jede andere Seife kann natiirlich auch die Textil-Silberseife 
aus Fettsaure hergestellt werden, doch gelingt es nicht, aus Fettsauren 
ebenso schone frodukte zu erzielen, wie aus den Neutralfetten. Selbst 
bei sorgfaltigstem Arbeiten und trotz Anwendung aner verfiigbaren 
Bleichmittel lassen sich die Fettsaureseifen nicht so reinweiB erhalten 
wie die Neutralfettseifen. Die Siedeweise ist im iibrigen die schon 
mehrfach besprochene, so daB sich bier nahere Ausfiihrungen er
iibrigen. 

N aturkornseifen aus Olei'n und Talg. Die am meisten fiip die Textil
industrie verlangten Schmierseifen sind die mit reiner Kalilauge ge
sottenen Naturkornseifen aus Olei'n und Talg. Die fiir diese Produkte 
notwendige Siedeweise ist im Sommer und Winter gleich, nul' die 
Kaustizitat und die Fettansatze sind verschieden. Fiir die Sommer
monate nimmt man mehr Talg in den Ansatz als im Winter und redu
ziert die Atzkalilauge mit 15-20 kg, im Winter mit 25-30 kg Pott
asche auf 100 kg Atzkalilauge von 50° Be. 

FUr die Herstellung einer schonen Naturkornseife fUr Textilzwecke 
ist in erster Linie ein gutes Olei'n erforderlich, das nicht mehr als hoch

. stens 2 % unverseifbare Bestandteile enthalt. 1m Sommer ist dann 
del' folgende Ansatz empfeblenswert: 

258 kg OleIn, 
150 " Talg, 
22 " rohes Palmol, 

430 " Lange von 30° Be. 
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Ala Winteransatz ist zu verwenden: 
290 kg Olein, 
118 " Talg, 
22 " rohes Palmal, 

430 " Lauge von 30° Be. 

An Stelle des Talges kann man auch bei diesen Naturkornseifen 
etwas talgartige Fette mitverarbeiten, das Korn wird dann aber nicht 
so schon und auch etwas weicher ala bei Verarbeitungvon gutem Talg. 

Das, Sieden der Seife wird wie folgt ausgefiihrt: die Lauge wird im 
Kessel zum Sieden erhitzt und das Olein alsdann in gleichmaBigem 
Strahl hinzugegeben. Wie stets bei solcher Arbeitsweise hat man den 
Zulauf des Oleins so zu regeIn, daB sich dasselbe sofort verseifen kann, 
also Klumpenbildung vermieden wird. 1st der Zulauf beendet und 
sind Klumpen nicht vorhanden, so wird der Talg hinzugesetzt und unter 
allmahlicher Zugabe der notwendigen Lauge verseift. SchlieBlich gibt 
man das Palmol nach, verseift auch dieses und richtet abo 

In Betrieben, die mit sehr gutem, trockenen Dampf arbeiten, muB 
die oben empfohlene 30gradige Lauge in der Regel noch etwas ver
dunnt werden, da sie ja durch Kondenswasser eine Verdunnung nicht 
erfahrt. Auch beim Arbeiten mit direktem Feuer stellt man die Lauge 
sogleich auf 25° Be ein, da sich eine wasserarme Seife nur sehr schwer 
abrichten laBt und bei der Glasprobe oftmals eine scheinbare Abrich-

• tung zeigt, die sehr leicht zu Irrtiimern fiihren kann. 
Mehr noch als bei allen anderen Schmierseifen ist es bei der Olein

kornseife notwendig, den Fettsauregehalt zu bestimmen, da vornehm
lich durch diesen die Haltbarkeit der Seife und die Kornbildung be
dingt werden. Da fiir die Textilindustrie nur reine, ungefiillte Seifen 
in Betracht kommen und insbesondere Mehlfiillungen vermieden werden 
miissen, ist die Grenze, bis zu der man eine Naturkornseife ausschleifen 
kann, ohne ihre Haltbarkeit in Frage zu stellen, recht eng gezogen .. 
Der FettsaUregehalt solI infolgedessen nicht unter 40 % und nicht iiber 
43 % betragen. . Unter 40 % ist zu befiirchten, daB die klare Seife 
diinn wird, sobald das Korn ausgebildet ist, iiber 43 % bildet sich infolge 
mangeInder Feuchtigkeit das Korn nur schwer. und unvollstandig. 

Die SchluBabrichtung muB bei einer Olein-Naturkornseife etwas 
kraftig gehalten sein, da sie andernfalls auf Lager leicht lang wird. 
Ein gut getroffenes Produkt mit richtiger Kohlensaurezahl und einem 
Fettsauregehalt von 40-43 % solI, in einem trockenen, nicht dumpfi
gen, 12-18° C warmen Raum gelagert, in 3-4 Wochen vollstandig 
ausgekornt sein. 

Wie alIe Naturkornseifen wird auch diese direkt in die Versand
gefaBe, Fasser und Kubel, abgefiillt, da ein Umschl8.gen der Seife aus 
groBeren StandgefaBen in kleine Packungen das gute Aussehen der 
Seife sehr beeintrachtigen wiirde. Vielfach werden dann die Versand
fasser nach dem Erkalten der eingefiillten Seife sogleich bis auf eines 
zugeschlagen, das man zur Beobachtung des Kornungsprozesses offen 
stehen mGt. . Manche Seifensieder sind allerdings der Meinung, daB 
dieser ProzeB in offenen Fassern besser und schneller vor sich geht 
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ala in geschlossenen; in letzteren trocknet aber jedenfalls die Seife 
weniger aus. Auch das Lager kann besser ausgenutzt werden, weil 
man die geschlossenen Fi1sser leichter stapeln kann, die zudem stets 
versandfertig sind. 

Okonomieseife nach Aachen-Eupener Art. AuBer den beschriebenen 
Schmierseifen werden in einigen Gegenden noch sogenannte Okonomie
seifen fabriziert, zu welchen neben stearinreichen, besten Fetten nur 
Kalilauge Verwendung findet. Am besten werden diese festen Kali
seifen ani Talg, Knochenfett und Palmol hergestellt, vielfach wird 
aber auch Walkfett und Wollfett mitverarbeitet,so daB" man dann 
dunklere Seifen erhalt. Die Herstellungsweise dieser Okonomieseifen 
ist eigenartig, da sie nach ihrer Abrichtung noch einen Zusatz von 15 
bis 20 % 30gradiger Pottaschelosung erhalten, wodurch die Seife das 
Aussehen einer iibertriebenen Schmierseife bekommt. Die Masse wird 
alsdann so lange eingedampft, bis eine Glasprobe der Seife nach zwei
stiindigem Liegen vollig fest wird. 

Die Okonomieseife wird hauptsachlich zum Walken schwer wollener 
Stoffe aus Schafwolle. verwendet. Do. aber bei der Vorbehandlung 
der Schafwolle das darin enthaltene Wollfett nie ganz entfernt werden 
kann, hat sie in erster Linie die Aufgabe, die behandelten Stoffe von 
dem noch anhaftenden Fett zu befreien. Um nun hierbei eine erhOhte 
Wirkung zu erzielen, gibt man der Seife einen reichlichen Zusatz an 
PottaschelOsung, die beim Walken die noch anhaftenden WollfetteilcheI\. 
emulgiert und so aus d~n Stoffen entfernt. 

Geeignete Ansatze fiir aolche Seifen sind die folgenden: 

190 kg Talg. 70 kg Talg. 
190 .. Knochenfett. 277 " Knochenfett. 

37 " Palmol. 70 " Walkfett oder Wollfett. 
600 ;, Atzkalilauge von 26° Be, 500 " Atzkalilauge von 25° Be, 
83 " PottaschelOsung von 30° Be. 83 " Pottaschelosung von 30° Be. 

Die Siedelaugen werden in derselben Weise' wie die fiir die Her
~tellung von Schmierseifen bestimmten Laugen ,bereitet. Auf 100 kg 
Atzkalilauge von 50 0 Be verwendet man 25 kg in Wasser geloste Pott
asche und stellt die Lauge dann auf 25 0 Be ein. 

Auch die Siedeweise der Seifen selbst ist fast die gleiche wie die der 
Schmierseifen. Nachdem der ganze Fettansatz im Kessel· ist, leitet 
man den Verband mit einem Teil der Lauge ein. Siedet man auf di
rektem Feuer, so gibt man einige Topfe Wasser hinzu. Sobald der 
Verband eingetreten ist, gibt man weitere Lauge nach und fahrt damit 
fort, bis die Seife ziemlich klar geworden ist und leichte Glasblume 
zeigt. 1st sie schaumfrei, so wird nach Zusatz der PottaschelOsung 
nochmals gut durchgesotten. Eine jetzt genommene Glasprobe liegt 
triibe auf und stirbt wie eine vollig iibertriebene Schmierseife ab; nach 
etwa 2 Stunden aber wird die Seife wieder klar und auch geniigend 
fest. Nur wenn dies nicht der Fall ist, muB noch so lange gedampft 
werden, bis die gewiinschte Festigkeit erreicht ist, und gegebenenfalls 
muB beim Sieden mit Dampf auch mit starkerer, etwa 30gradiger 
Lauge gearbeitet werden. 
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Am nachsten Morgen wird dann noch einmal gut durchgekriickt 
und dann in Fasser oder Formen gefiillt. 

Nach volligem Erkalten soIl eine gute Okonomieseife so fest sein. 
daB sie sich in Riegel schneiden laBt, doch findet man auch weichere 
Seifen im Handel, in der Regel Produkte, zu deren Herstellung weichere 
Fette benutzt wurden. 

Seifen mit Zusiitzen von Koblenwasserstoft'en. 

In neuerer Zeit werden von verschiedenen Fabriken Seifen auf den 
Markt gebracht, die mehr oder weniger groBe Zusatze an Kohlen
wasserstoffen enthalten. Sie finden sowohl im Haushalt, wie in der 
Textilindustrie Verwendung und erfreuen sich infolge ihrer groBen 
Reinigungskraft einer steigenden Beliebtheit. 

Es ist ja eine langst bekannte Tatsache, daB Petroleum, Benzin, 
Terpentinol usw. ein auBerordentlich groBes Fett- uitd Schmutzlosungs
vermogen besitzen, und in manchen Landern, z. B. in Nordamerika und 
im siidlichen RuJ31and, werden schon seit langen Jahren Erdol ent
haltende Seifen in ausgedehntem MaBe hergestellt. Auch in Deutsch
land hat sich schon seit geraumer Zeit das Bestreben geltend gemacht, 
die schmutzlosende Wirkung der Seifen durch besondere Zusatze zu 
erhohen. Das beweisen z. B. die in den meisten Seifenfabriken her
gestellten Salmiak-Terpentin-Seifen, die jedoch meist nur so geringe 
Zusatze der genannten Stoffe enthalten, daB eine besondere Wirkung 
von diesen Produkten nicht zu erwarten ist. Man machte sich daher 
vielfach die reinigende, fettlOsende Eigenschaft des Petroleums oder 
Terpentinols dadurch nutzbar, daB man beim Reinigen der Wasche 
auBer Seife und Soda auch Petroleum oder Terpentinol benutzte. AlI
gemein eingefiihrt hat sich dieser Gebrauch aber nicht, weil eine Be
Iastigung der Wascherin durch die mit den fliichtigen Stoffen belademin 
Wasserdampfe nicht zu vermeiden ist, und weil sich die jeweils not
wendige Menge nur schwer bemessen laBt. In den meisten Fallen wird 
mehr Petroleum od. dgl. zugesetzt als erforderlich ist, um die der Wasche 
anhaftenden Fettstoffe zu IOsen, so daB die Wasche einen mehr oder 
minder starken Petroleumgeruch behalt, der mcht gerade als angenehm 
bezeichnf't werden kann. Es lag ja nun nabe, an Stelle des Petroleums 
ein andere';! Produkt mit dem gleichen LOsungsvermogen, aber einem 
weniger unangenehmen Gcruch in Anwendung zu bringen, und ebenso 
naheliegend war der Gedanke, ein solches Material der Seife homogen 
beizumischen, um der Hausfrau und auch der Textilindustrie ein Pro
dukt zu bringen, das die guten Eigenschaftf.1n der Seife mit dem Losungs
vermogen der Kohlenwasserstoffe in sich vereinigt und diese letzteren 
in moglichst hohem Prozentsatz enthalt. 

Aber erst in den letzten Jahren ist es gelungen, wirklich brauch
bare Seifen dieserArt herzustellen, die den gestellten Anspruchen vollig 
genugen. Seit dieser Zeit finden diese Produkte aber immer mehr 
Beachtung und das starke Vorurteil, welches anfangs solchen, etwas 
kraftig riechenden Seifen entgegengebracht wurde, schwindet immer 
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mehr, nachdem sich die Verbraucher von den guten Eigenschaften 
derselben iiberzeugt haben. Wie schon gesagt, besteht ihr prak
tischer Wert darin, daB sie neben den vorziiglichen Eigenschaften der 
Seife selbst ein besonderes Fettlosungsvermogen besitzen, das erst 
beim Losen der Seife nach und nach in Erscheinung tritt, so daB vor
nehmlich auch jede Belastigung der mit der WaseM beschaftigten 
Personen durch entweichende Dampfe vermieden wird. 

Schon vor dem Kriege gab es bereits eine ziemliche Auswahl von 
Seifen dieser Art, die in den verschiedensten Formen und Qualitaten, 
sowohl als Kali- wie als Natronseifen auf den Markt kommen. Als 
Zusatze werden hauptsachlich Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorathylen, 
Benzin, Terpentinol, Petroleum und neuerdings auch die hydrierten 
Naphtaline, insonderheit das Tetrahydronaphtalin (Tetralin) 1) ver
wendet. Die Menge der den einzelnen Handelsprodukten inkorpo
rierten Kohlenwasserstoffe ist recht verschieden. Es gibt Praparate 
mit kaum nennenswerten Mengen, die doch als Benzinseifen oder 
unter ahnlichen Benennungen verkauft werden, und es gibt vornehm
lich fliissige Produkte mit 25 % und mehr an Kohlenwasserstoffen, 
deren Herstellungsweise in der Regel aber "geheim gehalten wird. 
Wenn die Seifen nicht besonderen Zwecken dienen sollen, geniigt ge-
wohnlich aber einZusatz von 7-10 %, um eine gute Wirkung zu er
zielen, wahrend geringere Zusatze ein augenfallig gutes Ergebnis nur 
selten erwarten lassen. 

Die Fabrikation selbst ist ziemlich einfach. Den fertigen Seifen, 
mogen es nun reine abgesetzte Kernseifen, Halbkernseifen, Leimseifen 
oder fliissige Kaliseifen sein, wird nach geniigendem Abkiihlen eine die 
Kohlenwasserstoffe enthaltende wsung oder Emulsion beigemengt. 
Diese wird ihrerseits hergestellt, indem man einer Fettsaure, am 
besten Rizinusolfettsaure oder Tiirkischrotol (Rizinusolsulfosaure), die 
Kohlenwasserstoffe beimischt und dann soviel litzlauge hinzufiigt, als 
zur Verseifung der Fettsaure notwendig ist. Auf 100 Teile Kohlen
wasserstoffe geniigen gewohnlich 15-20 Teile Fettsaure. 

Auch hoher molekulale Alkohole, insonderheit die Wachs- und 
W ollfettalkohole sind bei Gegenwart von Seifen wohl geeignet, gleich
zeitig vorhandene Kohlenwasserstoffe in dauernde Emulsion oder 
Losung zu bringen. Friiher wurde daher fiir die Herstellung vorzugs
weise von Pet~oleumseifen Carnaubawachs bei der Verseifung des Fett
ansatzes mitverarbeitet, da der hierdurch bewirkte Gehalt der Seife 
an Myricylalkohol auBerordentlich emulsionsbefOrdernd wirkt und einen 
hohen Zusatz an Petroleum und anderen Kohlenwasserstoffen ermog
licht. In gleicher Weise wirken natiirlicherweise auch die Cholesterine 
des W ollfetts; aber auch Amylalkohol oder Terpenalkohole wle Ter
pineol oder die durch die Hydrierung der Phenole leicht zuganglichen 
Cyclohexanole sind auBerordentlich brauchbar, indem eine beispiels
weise aus 50 Teilen OIeinkaliseife und 25-50 Teilen Cyclohexanol 

1) DRP. 312465. 
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bestehende Losung bei beliebigem Wassergehalt ebenfalls fast beliebige 
Mengen Kohlenwasserstoff zu emulgieren vermag. 1) 

Fur eine sachgemaBe Herstellung aller dieser Praparate ist jedoch 
ein mit gut schlieBendem Deckel und kraftigem Ruhrwerk versehener 
Kessel notwendig, da die Seifen zunachst vielfach dick werden, und 
ein gleichmaBi"ges Durcharbeiten ohne Ruhrwerk kaum moglich er
scheint. 

Seifenpulver und verwandte Waschmittel. 

Die Fabrikation der Seifenpulyer hat in den letzten Jahren einen 
ganz ungeahnten Aufschwung genommen, so daB es heute nur noch 
verhaltnismaBig wenig Seifenfabriken gibt, die nicht auch Seifenpulver 
herstellen. Der erhOhte Verbrauch wurde in erster Linie veranlaBt 
durch den Erfolg der den besseren Seifenpulvern beigemischten Sauer
stoffbleichmittel bzw. durch die groBe Reklame, die fur solche "selbst
tatigen Waschpulver" gemacht wurde. Ober den Wert oder Unwert 
solcher Seifenpulver niit und ohne Sauerstoffbleichmittel ist schon 
viel geschrieben worden, und die alte Streitfrage soIl hier nicht weiter 
erortert werden, zumal auf jeden Fall mit der Tatsache gerechnet werden 
muB, daB das Seifenpulver heute ein bedeutender Verbrauchsartikel 
ist und als Waschmittel viel und gern benutzt wird. 

Die im Handel vorkommenden Seifenpulver sind sehr verschieden 
zusammengesetzt, insonderheit schwankt der Gehalt an Fettsauren 
ganz bedeutend. Die besten Produkte, wirklich gemahlene, trockene 
Kernseife, enthalten bis zu 80 % Fettsaure, gute Fabrikate zwischen 
40 und 30 % bei 30-35 % Soda und 25-35 % Wasser. Die gering
wertigen Sorten, die unter 5 % Fettsaure enthalten, konnen eigentlich 
als Seifenpulver nicht mehr bezeichnet werden und sollten demnach 
auch nicht fur die Wasche, sondern lediglich zum Scheuern und Putzen 
Verwendung finden. 

Seifenpulver konnen sowohl aus Neutralfett, wie auch aus Fettsaure 
hergestellt werden. Das Arbeiten mit Fettsaure ist jedoch bequemer 
und auch vorteilhafter, zumal das im Neutralfett enthaltene Glyzerin 
fur das Seifenpulver ohne jeden Wert ist. Am beliebtesten sind heute 
die aus Palmkernolfettsaure oder Abfallkokosol hergestellten Sorten, 
weil sie leicht 16slich sind und gut schaumen: 

Am haufigsten aber durfte wohl das Olein zur Seifenpulverherstellung 
herangezogen werden, neben dem aber oft auch recht hohe Harzzusatze 
mitverarbeitet werden. Beliebt sind ferner Knochenfette oder deren 
Fettsauren, Palmolfettsauren, sowie Leinol- und Sojabohnenolfet~
sauren. Da sich aIle Arten von Fetten und Fettsauren, auch gehartete 
Fette, in entsprechenden Mengenverhaltnissen zueinander, mehr oder 
weniger gut, zur Herstellung von Seifenpulvern verwenden lassen, ist 
es lediglich eine Preisfrage, wie man die Ansatze zusammenstellt, 

1) DRP. Anm. F.44380. IV/23c. 
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insonderheit da man nur jeweils wohlfeil zu erwerbende Rohprodukte 
verwenden wird. 

Viele Fabriken stellen ihre Seifenpulver auch durch Auflosen fer
tiger Kern- oder Leimseifen her, ein Verfahren, das sich bei der Ver
arbeitung von Fetten, die sich schlecht verseifen, in jeder Weise emp
fehlen durfte. 

Um gute Qualitatsseifenpulver vorzutauschen, findet man haufig 
auch Erzeugnisse mit besonderen Zusatzen, wie Karagaheenmoos
(island. Moos) Abkochungen im Handel und viele Seifenpulver ent
halten auch mehr oder weniger Wasserglas, uber dessen Wert als Wasch
mittel man sehr geteilter Ansicht ist. Wahrend von einer Seite be
hauptet wird, daB es die Waschefasern angreift, wird von anderer Seite 
lobend hervorgehoben, daB es die Bildung von Kalkseife wirksam 
verhindert. Ab und zu findet man auch parfumierte Seifenpulver 
im Handel, meistens Produkte mit einem wenig angenehmen Eigen
geruch, der durch den Riechstoff verdeckt werden solI. 

Ihren groBen Erfolg verdanken die Seifenpulver im groBen und 
ganzen aber ihrer bequemen Anwendungsform, sie losen sich leicht in 
Wasser, lassen sich in jeder beliebigen Menge abteilen und bequem in 
Paketen aufbewahren. Da die meisten Verbrauoher auBerdem neben 
der Seife stets auch Soda zum Reinigen der Wasche verwenden, muE 
der Gedanke einer fabrikmaBigen Herstellung fertiger Seifen- und Soda
gemische als ein durchaus glucklicher bezeichnet werden. 

Die Herstellung der Seifenpulver. 

Reines Seifenpulver. Urspriinglich wurden. Seifenpulver durch 
Trocknen und Mahlen einer aus stearinhaltigen Fetten angefertigten 
Seife hergestellt. Man erhalt so das eigentliche Seifenpulver mit 80 % 
Fettgehalt. 1m Handel findet man solche Produkte allerdings wenig, 
weil sie wegen ihres hohen Preises nur selten gekauft werden. Fur 
Spezialzwecke werden sie jedoch mitunter in groEeren Posten verlangt 
und angefertigt. Zu ihrer Herstellung eignet sich am besten PalmO! 
bzw. Palmolfettsaure, gegebenenfalls mit einem Zusatz von Palmkern
olfettsaure; auch gutes Knochenfett kann mitverarbeitet werden. 
Palmol gibt besonders kurze Seifen, die sich trocken leicht. zu Pulver 
zerreiben lassen; ein Zusatz von Palmkernol ist aber stets zu empfehlen, 
um ein leichter schaumendes Produkt zu erhalten. Ein Ansatz von: 

430 kg gebleichtem Palmol, 1 . 
86 " Knochenfett, J' oder deren Fettsaure 

128 " PalmkernoI. 

ergibt eine Seife, die sich gut zu einem stark schaumenden Pulver ver
mahlen laBt. Die Siedeweise ist die einer auf Unterlauge versottenen 
Kernseife. Neutralfette werden mit Atznatronlauge von 20 bis 25 0 Be 
verseift, wahrend man bei der Verarbeitung von Fettsaure vorteilhaft 
die Karbonatverseifung anwendet. Der klare, gut abgerichtete Seifen
leim wird stramm ausgesalzen, und der Kern mit Wasser so weit ver
schliffen, daB sich die Unterlauge klar und leicht absetzen kann. Nach 
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dem Schleifen wird der Kessel 12-15 Stunden gut bedeckt stehen ge
lassen, worau£ man die Sei£e in kleinen Formen erkalten laBt. Sie wird 
dann in Riegel geschnitten und, nachdem sie geniigend getrocknet ist, 
in einer Reibmiihle gemahlen. 

Zum Zerreiben einer harten Seife ohne Sodazusatz ist eine der vor
besprochenen besonders konstruierten Reibemaschinen erforderlich, da 
die gewohnlichen Seifenpulvermiihlen hierfiir nicht verwendbar sind. 

Seifenpulver mit 10-40 % Fettsiiuregehalt. Die Herstellung von 
Seifenpulvern mit einem Fettsauregehalt von 10-40 % ist sehr ein
fach, da es lediglich notwendig ist, einen Seifenleim mit der entsprechen
den Menge kalzinierter Soda zu vermischen und das Gemisch nach 
dem Erkalten auf einer Miihle zu Pulver zu vermahlen. Sauerstoff
bleichmittel werden gegebenenfalls erst dem £ertig gemahlenen Pulver 
zugesetzt. 

Die Fabrikation der im Handel vorkommenden Seifenpulver, Seifen
und Waschextrakte, Veilchenseifenpulver, Salmiak-Terpentin-Seifen
pulver usw. ist also im Grunde genommen immer die gleiche; die Haupt
unterschiede bestehen stets nur im Fettsauregehalt und im Geruch. 
Werden sie aus fertiger Seife bzw; Abschnitten gewonnen, so schmilzt 
man das Ausgangsmaterial in Soda16sung mit Dampf oder Feuer und 
riihrt dann die kalzinierte Soda und gegebenenfalls das Wasserglas 
hinzu, bis die Masse gleichmaBig geworden ist. Eine erkaltete Probe 
der fertigen Mischung solI sich ohne starkes Schmieren zwischen den 
Fingern zerreiben lassen, wenn der Sodagehalt richtig getroffen ist. 
1m ganzen hat man es hier aber ganz in der Hand, kleinere oder groBere 
Mengen Soda, Wasserglas oder beide zusammen zuzusetzen, je nach
dem man eine bessere oder geringere Qualitat anfertigen will. Die 
fertige Masse wird dann in flache Kasten gegeben oder direkt auf dem 
FuBboden ausgebreitet, um nach vollstandigem Erkalten zu Pulver 
gemahlen zu werden. 

Geht man von einem frischen Ansatz aus, so stellt man zunachst 
eine Leimseife her und riihrt die kalzinierte Soda so ein, daB eine mog
lichst innige Mischung erfolgt. Alsdann verfahrt man genau so, als ob 
von fertiger Seife ausgegangen ware. Folgende Ansatze sollen die 
Zusammensetzung der verschiedenen Seifenpulver-Qualitaten veran
schaulichen: 

Seif~npulver mit etwa 40 % Fettsauregehalt: 
600 kg weiBe Kemseife, 400 kg Palmkernolfettsaure, 
80 " kalzinierte Soda, gelost in 200 " Atznatronlauge von 40° Be, 

160 " Wasser, 160 " Wasser, 
160 " kalzinierte Soda. 240 " kalzinierte Soda. 

Seifenpulver mit etwa 
333 kg weiBe Kemseife, 
167 " gelbe Kemseife, 
84 " kalzinierte Soda, gelOst in 

200 " Wasser, 
216 " kalzinierte Soda. 

33 % Fettsauregehalt: 
167 kg Palmkemolfettsaure, 
157 " Olein, 
10 " rohes Palmol, 

167 " Atznatronlauge von 40° Be, 
200 " Wasser, 
300 " kalzinierte Sod~ 
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Seifenpulver mit etwa 
300 kg gelbe Kernseife, 
150 " kalzinierte Soda, gelOst in 
300 " Wasser, 
250 " kalzinierte Soda. 

20 % Fettsauregehalt: 
190 kg Olem, 
10 " rohes Palmol, 

100 " AtznatronIauge von 40° Be, 
300 " Wasser, 
400 " kalzinierte Soda. 

Seifenpulver 
150 kg Harzkernseife, 

mit etwa 10 % Fettsauregehalt: 

175 " kalzinierte Soda, gelost in 
350 " Wasser, 
350 " kalzinierte Soda. 

50 kg Palmkernolfettsiiure, 
50 " Palmolfettsiiure, 
50 " Atznatronlauge von 40° Be, 

350 " Wasser, 
500 " kalzinierte Soda. 

Wenn nun auch nach dem obigen die Herstellung von Seifenpulver 
ziemlich einfach erscheint, so muB sie doch mit Aufmerksamkeit und 
Sachkenntnis ausgefiihrt werden, wenn ein gleichmiiBig gutes Pulver 
entstehen solI. Wie bei der Fabrikation von Seifen ganz allgemein, so 
ist auch bei der Herstellung von Seifenpulver aus frischem Ansatz be
sonders darauf zu achten, daB einerseits die Fette vollstand~g verseift 
werden und andererseits kein nennenswerter "OberschuB an Atznatron 
vorhanden ist. Unverseiftes Fett ergibt schmierige Pulver und be
eintrachtigt die Haltbarkeit und auch die Waschkraft. Freies Atz
natron greift nicht nur die Waschefaser an,.. sondern bewirkt auch, daB 
die Hande der Wascherinnen wund werden. Auch Wasserglas zeigt 
diese unangenehme Eigenschaft und sollte deshalb im Hochstfalle in 
Mengen von 4-5 % zugesetzt werden. 

Ein Zusatz von Natriumperborat als Bleichmittel sollte nur bei 
besseren Seifenpulvern mit mehr als 30 % Fettsauregehalt gemacht 
werden, weil sich das Perborat in den geringeren Sorten ziemlich schnell 
zersetzt und vollig unwirksam wird. Der Fettansatz soIl hier im wesent
lichen aus gesattigten Fettsiiuren, am besten Palmkernolfettsaure be
stehen, die oxydativen Einfliissen gegeniiber unempfindlich sind. Die 
Vermischung des Perborats mit dem Seifenpulver dad nur in trockenem 
Zustande edolgen, da beim Eintragen des Praparates in einen heiBen 
Seifenleim unter Entbindung des aktiven Sauerstoffes ebenfalls Zer
setzung eintritt. Auch die Lagerung der fcrtigen Pulver solI nur in 
durchaus kiihlen und trockenen Riiumen geschehen. Die meisten Per
boratseifenpulver enthalten 10 % Perborat, da sich dies VerhiiJtnis in 
der Praxis am besten bewahrt hat. 

Die noch immer empfohlenen V orschriften zur Herstellung von 
Seifenpulver mit Kristallsoda sind als durchaus unrationell zu be
zeichnen. Die Verwendung von kalzinierter Soda ist nicht nur billiger, 
sondern ergibt auch bei gleicher Ausbeute trockenere Pulver. 1m 
folgenden sollen jedoch auch einige Vorschriften zur Herstellung solcher 
Pulver erwahnt werden, damit ein jeder in der Lage ist, vergleichende 
Versuche anzustellen. 

Ammoniakseifenpnlver. "Ober den Wert des Zusatzes von Ammoniak 
(Salmiak), Terpentinol u. dgl. zu Seifenpulvern ist seinerzeit viel ge
stritten worden; es ist jedoch durch haufige Untersuchungen solcher 
Praparate endgiiltig festgestellt, daB ein solcher Zusatz vollig wert~os 
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ist, weil sich sowohl das aus den Ammonsalzen frei werdende Am
. moniak als auch das Terpentinol so leicht verfliichtigen, daB schon 
nach kurzer Zeit nichts mehr davon in den damit gemischten Pulvern 
nachzuweisen ist. Aber selbst wenn ein kleiner Prozentsatz Ammoniak 
oder dergleichen in dem Pulver verbliebe, ware mit einer Erhohung 
der Reinigungswirkung kaum zu rechnen, da das starke Fett- und 
Schmutzlosungsvermogen der stets in groBem nberschuB vorhandenen 
Soda durch solche Zusatze kaum vermehrt werden diirfte. Viele Ver
braucher halten trotzdem aber auch heute noch ein Salmiak-'rerpentin
Seifenpulver fiir ganz besonders waschkraftig, so daB Iilich noch viele 
Produkte dieser Art im Handel befinden. Aus diesem Grunde solI 
auch hier die Herstellung solcher Erzeugnisse etwas eingehender be
sprochen. werden. 

Wie schon oben angedeutet, hat manvorgeschlagen, dem Seifen
pulver das Ammoniak nichtals solches, sondern in gebundener Form, 
namentlich als Chlorammonium oder schwefelsaures Ammoniak zuzu
setzen. Das Ammoniak solI dann erst frei werden bzw. zur Wirkung 
gelangen, wenn das Seifenpulver mit dem Waschwasser in Beriihrung 
kommt. Das bei der Hydrolyse der Seife frei werdende Alkalihydrat 
verbindet sich d.ann mit dem Chlor oder der Schwefelsaure des ange
wandten Ammoniaksalzes zu Alkalichlorid oder -sulfat, so daB das Am
moniakgas selbst frei wird. AuBerdem setzt sich die vorhandene Soda 
mit dem Ammoniaksalz zu dem entsprechenden Natronsalz und dem 
sehr fliichtigen kohlensauren Ammoniak um, wie aus den nachfolgen
den Gleichungen zu ersehen ist: 

~ ~llak + Kfz':?t~n NaCI + NHs + 
Kocb's&lz Ammoniak 

2 NH4CI + NazCOz 
Salmiak Soda 

(NH4)zC03 + 2 NaCI 
Ammoniumkarbonat Kochsalz 

(NH4)zS04 + ~ NaOH = Na2S04 + 2 NH3 + 2 H 20 
AmmoniuIDsulfat Atznatron N atriumsulfat Ammoniak Wasser 

(NH4)2S04 + NaZC03 = NaZS04 + (NH4)zC03 
Ammoniumsulfat Soda Natriumsulfat Ammoniumkarbonat. 

Nach dem D.R.P. 89 180 solI es vorteilhafter sein, das Seifenpulver 
mit einem Ammoniaksalz zu vermischen, dessen Saure ein kristall
wasserhaltiges Natriumsalz bildet, wie z. B. schwefelsaures Ammoniak. 
Mischt man namlich Seifenpulver mit Chlorammonium, so entsteht 
ein sofort wahrnehmbarer Geruch von Ammoniak,angeblich weil bei 
der doppelten Umsetzung von Kristallsoda und Salmiak das Kristall
wasser der ersteren frei wird, da Kochsalz das Wasser nicht zu binden 
vermag. Es entsteht dadurch an den Beriihrungsstellen eine feuchte 
Zone, welche die Wechselwirkung so erhoht, daB wieder Wasser frei 
und dadurch die Umsetzung weiter beschleunigt und verstarkt wird. 
Verwendet man dagegen schwefelsaures Ammoniak, so findet zwar 
auch an den Beriihrungspunkten eine Ammoniakentwicklung statt, 
die aber bald aufhort, weil das frei werdende Kristallwasser des Natrium-
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karbonats sofort von dem neu entstehenden schwefelsauren Natron 
aufgenommen wird. Damit ist aber die Entstehung einer feuchten 
Zone unmoglich, so daB eine Begiinstigung der weiteren Zersetzung 
ausgeschlossen erscheint. Einen besonderen Erfolg hat dies Verfahren 
jedoch ebenfalls nicht gehabt. 

1m groBen und ganzen ist aber auch das Chlorammonium in Seifen
pulvern haltbar, die aus einem Gemisch von gepulverter Kernseife mit 
trockener Ammoniaksoda bestehen. Bei guter Verpackung und trocke
ner Aufbewahrung wird Ammoniak hier nur spurenweise entbunden, 
und die eigentliche Umsetzung tritt erst ein, wenn das Pulver in das 
warme Waschwasser geschiittet wird. Nicht verwendbar ist das Chlor· 
ammonium aber bei stark wasserhaltigen Seifenpulvern, wie sie fiir 
gewohnlich im Handel vorkommen; hier geht die Umsetzung sehr 
schnell vor sich, so daB bald weder Chlorammonium noch Ammoniak 
oder kohlensaures Ammoniak vorhanden sind. 

Das Verfahren, dem Seifenpulver das Salmiakpulver kurz vor dem 
Entleeren des Kessels zuzusetzen, ist natiirlich .in keiner Weise zu 
empfehlen. Die Umsetzung tritt hier, wie man an dem entwickelten, 
starken Ammoniakgeruch deutlich wahrnehmen kann, sofort ein. 

Eine Vorschrift fiir ein beliebtes Salmiak.Terpentin·Seifenpulver ist 
die folgende: 

416 kg Olein oder halh Kernal und halh Olein und etwas Palmal, 
333 " Atznatronlauge von 30° Be, 
208 " kalzinierte Soda, 
42 " Terpentinal, 

5-8 " Salmiakpulver. 

Das Terpentinol wird kurz vor Entleerung des Kessels .der fertigen 
Masse zugesetzt, das Salmiakpulver dagegen erst dem trockenen, ge· 
mahlenen Seifenpulver zugemischt. 

Das Parfiimieren der Seifenpulver. Das Parfiimieren der Seifen
pulver erfolgt am besten vor dem Einfiillen in die Einzelpakete, doch 
muB man darauf achten, daB sich hierbei keine Kliimpchen bilden. 
Ais Parliim kann man Safrol, Spikol, Citronellol, Mirbanol, sowie ver
schiedene andere atherische Ole empfehlen. Will man Veilchen·Seifen
pulver anfertigen, so ist es vorteilhaft, gbleichtes Palmol zu verwenden, 
das an sich schon einen veilchenahnlichen Geruch entwickelt, der auf 
Lager noch zunimmt. Durch Zusatz von Veilchenwurzelpulver und 
Moschustinktur kann man den Geruch auch verstarken und ihn auch 
ohne Verwendung von Pal mol erzeugen. 

Das Nassen des Seifenpulvers. Dber das Nassen des Seifenpulvers 
wird haufig geklagt; kommt es doch vielfach vor, daB die Pakete durch 
und durch naB werden. Diese Erscheinung, die bei minderwertigen 
Fabrikaten fast regelmaBig auf tritt, wird auch bei guten Produkten 
durch schlechtes Lagern, einen zu hohen Gehalt an kristallisierter Soda 
oder anderen hygroskopischen Salzen hervorgerufen. Wird einSeifen· 
pulver ausschlieBlich aus Soda und Fett angefertigt, so muB neben der 
Kristallsoda stets so viel kalzinierte Soda mit verarbeiett werden, daB 
sich das fertige Pulver ganz trocken anfiihlt. Wird es dann trocken 
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und kiihl auf Lager gehalten, so treten die beobachteten Mangel in 
der Regel nicht in die Erscheinung. 

Die Herstellung von Seifenpulver mit Hilfe maschineller Einrich
tungen. Zur rationellen Herstellung von Seifenpulver in groBeren 
Mengen ist eine entsprechende maschinelle Einrichtung unbedingt er
forderlich. Schon das Mischen des Seifenleims mit der Soda erfordert 
Maschinenkraft, wenn ein gleichmaBiges Produkt erzielt werden solI. 
Von den Spezial-Maschinenfabriken sind daher verschiedene Misch
apparate gebaut worden, welche diesen ihren Zweck mehr oder weniger 
gut erfiillen. Es sind dies entweder feststehende Kessel und Kipp
kessel, die mit einem starken Fliigelriihrwerk ausgestattet sind, oder 
langliche Trommeln, die entweder selbst rotieren oder eine maschinell 
antreibbare Mischvorrichtung enthalten. Jeder dieser Mischapparate 
hat seine Vorziige und auch seine Nachteile, doch kann immerhin gesagt 
werden, daB sich die geschlossenen Trommeln am besten bewahren. 

Zum Mahlen des erkalteten Seifenpulvers sind ebenfalls besonders 
konstruierte Miihlen erforderlich, die gleichfalls in den verschiedensten 
AusfUhrungen im Handel sind und nach dem Prinzip. der Walzen- oder 
Schleudermiihlen arbeiten. Die Walzenmiihlen haben den Nachteil, 
daB das Seifenpulver nie ganz gleichmaBig ausfallt, da man stets feines 
und grobes Pulver nebeneinander erhalt. 1m Gegensatz hierzu liefern 
die Schleudermaschinen allerdings nach Wunsch ein. gleichmaBig feines 
oder grobes Pulver, entwickeln aher viel Staub und verursachen viel 
Larm. Fiir beide Arten empfiehlt es sich jedoch, einen Vorbrecher an
zulegen, der die Seifenpulverbrocken entsprechend zerkle inert, ehe sie 
in die Miihle kommen; diese arbeitet dann viel gleichmaBiger und ratio
neller, wenn ihr die Brocken in gleichmaBiger GroBe zugefiihrt werden. 
Bei groBerer Produktion ist auch die Anlage eines Elevators zu emp
fehlen, durch den das fertige Pulver direkt in den Vorratsraum iiber den 
Fiillmaschinen befordert wird. Zum Mischen der Seifenpulver mit 
Perborat, Riechstoffen u. dgl. bedient man sich in der Regel drehbarer 
Trommeln, die innen mit Widerstanden versehen sind und eine ver
schlieBbare Klappe zum Einfiillen und Entleeren des Mischgutes be
sitzen. Kleinere Mengen lassen sich natiirlich auch mit der Hand oder 
dlirch langeres Umschaufeln mischen. 

Zum Einfiillen der fertigen Produkte in die Einzelpakete sind eben
falls verschiedene Fiillmaschinen, teils fUr Hand-, teils fiir Maschinen
betrieb, konstruiert worden, die samtlich eine gute Leistungsfahigkeit 
besitzen. Bei Anschaffung derselben sind in erster Linie naturgemaB 
die GroBe der Produktion und die raumlichen Verhaltnisse in Betracht 
zu ziehen, ihre Verwendung ist j edoch immer zu empfehlen, sofern es 
sich nicht urn sehr geringe Mengen handelt, deren Einfiillen in Pakete 
oder Beutel natiirlich auch ohne Maschine von Hand aus geschehen kann. 

Seifenpulver ohne Mtihle. Kleinere Betriebe, die iiber eine Miihle 
nicht verfiigen, konnen auch ohne diese, nach folgender Anweisung, 
Seifenpulver herstellen. Die dazu erforderlichen Gerate sind in jeder 
Seifenfabrik vorhanden und hOchstens durch die Anschaffung eines 
Siebes zu vervollstandigen. 



Die Herstellung der Seifenpulver. 385 

Ala Ansatze smd die folgenden empfehlenswe~: 

500 kg Kristallsoda, 333 kg Olein, 
250 " Kernseife, 333 " Sodalauge von' 25° Be, 
250 " kalzinierte Soda, 333 " kalzinierte Soda. 

Man gibt zunachst die 500 kg Kristallsoda in einen kleinen Kessel 
und schmilzt darin die 250 kg fein zerkleinerte Seife. Dann ent.fernt 
man das Feuer und riihrt die kalzinierte Soda ein. Arbeitetman mit 
dem zweiten Ansatz, so wird erst die Sodalauge in dem Kessel zum 
Sieden erhitzt und dann das Olein nach und nach dazugegeben. 1st 
alles gut verseift und ein schOner Seifenleim im Kessel vorhanden, so 
gibt man am besten sogleich etwa 25 kg kalzinierte Soda hinzu, um 
Klumpenbildung zu verhiiten. Dann wird das Feuer entfernt· und die 
iibrige kalzinierte Soda und bisweilen ein kleiner Prozentsatz Schmier
seife eingeriihrt, der dazu dient, das Endprodukt zarter und leichter 
loslich zu machen. Unterdessen hat man in einem kiihlen Raume 
mehrere Trommelbleche ausgebreitet, auf die man den Kesselinhalt 
ausschiittet und in diinner Schicht ausbreitet. In kurzen Zwischen
raumen wird alsdann die Masse mittels einer Schaufel gewendet und 
dabei moglichst durch Reiben und Stechen zerkleinert. Wenn sie 
nicht mehr schmiert und sich in kleine Korner zerreiben laBt, reibt man 
sie durch ein Sieb in einen groBeren Aufnahmebehalter. 

Das fertige Produkt wird, je nachdem man ein feines oder grobes 
Sieb benutzt, fein- oder grobkornig ausfallen. Auf aIle FaIle ist es aber 
vorteilhaft, das Seifenpulver zweimal durch ein Sieb zu reiben, und zwar 
das erste Mal durch ein grobes, das zweite Mal durch ein feines Gewebe, 
um auf diese Weise ein gleichmaBiges, schOncs Fabrikat zu erhalten. 

Nachstehend sei nO,ch eine etwas ,andere Arbeitsweise zur Her
stellung von Wasch- oder Seifenpulver beschrieben, bei der ebenfalls 
ohne Miihle gearbeitet wird. Ansatze dazu sind: 

I. 
700 kg gepulverte Kristallsoda, 
175 " Olein, 
125 " kalzinierte Soda. 

n. 
800 kg gepulverte Kristallsoda, 
109 " Olein, 

91 " kalzinierte Soda. 

lIT. 
700 kg gepulverte Kristallsoda, 
78 " Olein, 
63 " kalzinierte Soda, 

160 " Talk. 

Man stellt zunachst zwei eiserne Kessel nebeneinander auf und 
gibt in den einen durch ein feines Sieb die gemahlene odeI' gepulverte 
Kristallsoda, die kalzinierte Soda und, wenn Talk als Fiillung Mitver
wendung finden solI, auch diesen hinzu und riihrt durch. In dem 
anderen Kessel wird das Olein leicht angewarmt und gegebenenfalls 

S c h fa U t h J Ha.ndbuch der Seifeufabrika.tiou. 6. Aufl. 25 
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mit etwa 10 % rohem Palmol gemischt, wenn man ein gelbliches End
produkt erhalten will. 

Alsdann wird dem Fett langsam ein Teil der gemischten Soda mit 
einem groBeren Riihrscheit eingeriihrt. Ist das Ganze teigartig ge
worden, kann man die iibrige Soda rasch nacheinander hinzugeben, 
indem man gleichzeitig die Masse gut durcharbeitet. Nunmehr wird 
das fertige, liomogene Pulver sogleich durch ein Sieb in einen groBeren 
Holzkasten gegeben, dessen Deckel alsdann geschlossen wird. Unter 
lebhafter Selbsterhitzung geht nun hier der VerseifungsprozeB vor sich. 
Das fertige Seifenpulver kann jedoch erst nach einigen Tagen abgefiillt 
werden, nachdem es wieder vollig abgekiihlt ist. 

Die Herstellungsweise dieses Seifenpulvers ist also, wie man leicht 
einsehen wird, auBerordentlich einfach. Man hat hauptsachlich nur 
darauf zu achten, daB bei dem ersten Zugeben der Soda in das OleIn 
keine Klumpen entstehen, die sich nur schwer wieder verarbeiten lassen, 
und daB sich dementsprechend lediglich ein Brei bildet, der bei der 
weiteren Zugabe von Soda endlich eine trockene, teigartige Masse liefert. 

Waschpulver ohne Seife. 
Waschpulver, die gar keinen Fettgehalt oder hochstens einen solchen 

von-l-4 % aufweisen, sollten nicht als Seifenpulver bezeichnet werden, 
denn ein wirkliches Seifenpulver soll etwa dieselben V orteile wie die 
Seife selbst bieten. Vorausgesetzt, daB sein Fettsauregehalt dem Preise 
entspricht, wird es vielleicht sogar noch etwas okonomischer wirken als 
gleichwertige Seifen, weil die im Waschwasser stets mehr oder weniger 
vorhandenen Kalk-, Tonerde-, Magnesia- und Eisensalze nicht auf 
Kosten des wirklichen Seifengehaltes als fettsaure Salze, sondern durch 
die vorhandene Soda in Form von kohlensauren Salzen ausgeschieden 
werden. Viele der genannten Waschpulver konnen jedoch noch nicht 
einmal diesen Vorzug aufweisen, weil sie zum Teil mit zur Wasche 
ganz untauglichen Sa;lzen vermischt sind und nicht einmal den .Wert 
der gemahlenen Soda besitzen. Teilweise enthalten sie sogar Schwer
spat, Talk und andere mineralische Bestandteile, die nicht mehr als 
Fiillungen, sondern glatt als Falschungen zu bezeichnen sind. 

Beispielsweise wurde unter dem Namen "Ammonin" ein Wasch
mittel in den Handel gebracht, bei dessen Verwendung angeblich 50 % 
Seifenersparnis -erzielt werden sollte. Es bestand aus Riickstanden 
der Sodafabrikation und enthielt neben Kalk und Tonerdesilikat Soda 
und Kalziumsulfid. 

Ein fast ebenso minderwertiges Produkt war das "Polysulfin", das 
angeblich aus den ·Pentasulfiden des Kaliums und Natriums bestehen 
und zum Waschen sehr viel besser geeignet sein sollte als Soda usw. 
Nach Untersuchung von Ra u 1) enthielt das Polysulfin: 

I) Seifenfabrikant 1894, S. 626. 
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W8.'!Iser .•....•... 
Schwefel (nicht gebunden) . 
Unterschwefligsaures Natron 
Chlornatrium . . . . . . . 
Soda .......... . 

33,15 
0,73 
1,27 
5,12 

59,72 
99,99 
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war also im wesentlichen eine unreine Soda, die die ihrer guten Wasch
fahigkeit halber so viel gepriesenen Polysulfide iiberhaupt nicht enthielt. 

Weiter kam unter dem Namen "Sodex" ein Wasch- und Reinigungs
pulver in den Handel, das die folgende Zusammensetzung hatte 1): 

Kohlensaures Natron, w8.'!lserfrei (Na2COa) 
W8.'!Iser bei 105---110° C, direkt bestimmt 
Chlornatrium (NaCI) • . . . . . . . . . 
In Wasser unlosIiche Stoffe, Sand usw. . 

7f)~60 % 
24,02 " 

0..40 " 
0,04 " 

Das Fabrikat bestand also aus etwa 75 % wasserfreier Soda und 
etwa 25 % Wasser mit den iiblichen technischen Verunreinigungen, 
konnte also auch keine andere Wirkung besitzen, als eine Soda mit 
dem gefundenen Karbonatgehalt. 

Unter der Bezeichnung "Bleichsoda" befindet sich eine ganze An
zahl von Produkten im Handel, die entweder nur aus niedriggradiger, 
kalzinierter Soda oder aus Mischungen von kalzinierter Soda mit Koch
salz oder dergleichen bestehen. Es gibt darunter Produkte, welche mehr 
als die Halfte fiir den WaschprozeB vollig wertlose Beimengungen ent
halten und nur wenige Praparate, welche rationell zusammengesetzt 
sind und zu ihrem Werte entsprechenden Preisen geha.ndelt werden. 

SchlieBlich sei noch ein Produkt erwahnt, das seiner Zeit unter der 
Bezeichnung "LessivePhenix" mit viel Reklame vertrieben wurde. 
Nooh den Angaben einer fiir die Herstellungdes Praparates maBgeb
lichen, franzosischen Patentschrift enthielt dasselbe neben hauptsachlich 
Soda und Wasserglas eine vornehmlich aus Pflanzenschleim bestehende 
Tangabkochung, die wohl etwas Waschkraft besitzt, bei der groBen 
Menge Soda aber kaum zur Geltung kommen diirfte. DaB der Zusatz 
von Pflanzenschleim iiberfliissig ist, zeigt auch die folgende Vorschrift, 
die bei sachgemaBem Arbeiten aus 

610 kg kaJzinierter Soda, 
48,5" kaustischer Soda,} oder 200 kg At~tronlauge von 27° Be, 

150 "Wasser, 
30,5" hellem Harz, 
9 "Olein, 

152 "W asserglas 

ein in Farbe, Aussehen und Griff der Lessive Phenix durchaus gleich-
wertiges Produkt ergibt. . 

Wenn der Lessive Phenix und allen ahnlich zusammengesetzten 
Wasehpulvern seinerzeit eine bedeutende Reinigungskraft nachgeriihmt 
wurde, so ist diese lediglich auf den groBen Gehalt an freier Soda, 
Wasserglas und Atznatron zUrUckzufiihren; der geringe Gehalt an 

1) Seifenfabrikant 1905, S. 1004. 



388 Seifenpulver und verwandte Waschmittel. 

Seife und Pflanzenschleim kommt dabei gar nicht in Betracht. DaB 
aber ein so zusammengestelltes Waschpulver die Waschefaser stark 
angreifen muB, ist selbstverstandlich, weshalb es wohl zum Reinigen der 
FuBb6den u. dgl., aber niemals zur Wasche verwendet werden sollte. 

N amentlich wahrend der verflossenen Kriegszeit hat infolge des 
gegebenen Mangels an verseifbaren Fetten und Olen die Industrie der 
fettlosen Waschmittel eine unerwartet groBe Ausdehnung gewonnen. 
Wenn auch nicht verhehlt werden darf, daB unter dem Drucke der 
Not manche unter den angebotenen Praparaten und insonderheit die
jenigen, welche als Hauptkomponente das Wasserglas verwendeten, in 
gewissem Sinne brauchbar waren, so ist doch zu erhoffen, daB mit 
der Wiederkehr normaler Verhaltnisse auch diese Produkte yom Markte 
wieder verschwinden. Denn auch das Wasserglas besitzt keinesfalls 
eine Wirkung, die es geeignet erscheinen lassen konnte, die Seife im 
Waschereibetriebe entbehrlich zu machen, wie aus den nachstehenden 
Urteilen maBgebender Fachleute hervorgeht. 

So schreibt beispielsweise W. Kind 1), daB "Waschestiicke, welche 
wegen zu schnellen VerschleiBes zur Untersuchung gelangten, einen 
anormal hohen Gehalt an Kalksalzen oder Kieselsaure hatten". " Die 
meisten billigen Seifenpulver oder Waschpraparate enthalten geringere 
oder groBere Mengen Wasserglas, das tatsachlich trotz gegenteiliger 
Behauptungen schadlich ist." Ferner: "Durch Wasserglas wird wohl 
an Seife gespart, da es die Kalk- und Magnesiaverbindungen aus dem 
Wasser fallt; die Behauptung jedoch, die Niederschlage seien leicht 
durch Spiilen von der Faser zu entfernen, da die Kieselsaure das An
kleben verhiite, sind unzutreffend." "Bei den umfangreichen Ver
suchen des Verfassers ergaben die Aschenbestimmungen stets einen 
hohen Gehalt an Kalk und Kieselsaure und der in den Geweben ge
fundene Kalk war weniger an Fettsaure als an Kieselsaure gebunden." 
"Die bleichende Wirkung, welche den Silikaten zugeschrieben wird, 
beruht aber auf arger Selbsttauschung; die Fasern werden nur ober
flachlich durch die niedergeschlagenen Kalziumsilikate geweiBt." 

Auch an anderer Stelle 2) wird dem Wasserglas und seiner schadigen
den Wirkung auf das Waschgut die gebiihrende Beachtung geschenkt, 
indem darauf hingewiesen wird, daB man "die Wirkung, welche das 
Wasserglas infolge seines Alkaligehaltes ausiibt, billiger durch Soda 
erzielen kann, die ja auch allgemein beim Waschen verwendet wird, 
zumal sie die Eigenschaft besitzt, das harte Wasser durch Nieder
schlagen des gelosten Kalkes in weiches Wasser zu verwandeln, wo
durch eine nicht unbedeutende Ersparnis an Seife erzielt wird." " Die 
ausgeschiedene Kieselsaure wirkt beim Waschen der Stoffe mechanisch 
gleich einem SChleifmittel auf der Oberflache der Gespinstfaser. Na
mentlich leiden W 011- und Seidenstoffe hierunter bedeutend, da die so 
beschadigte Faser der zerstorenden Wirkung des Alkalis besonders 
ausgesetzt ist. Die Pflanzenfaser, also Leinen und Baumwolle, leistet 

1) Seifensiederztg. 1908, S 1439. 
2) Zeitschr. d. Zentralverbandes der Dampfwaschereien Deutschlands 1908, 

S.27. 
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dem Alkali zwar einen groBeren Widerstand, aber auch sie wird gleich. 
sam mit Kieselsaure impragniert, und es unterliegt keinem Zweifel, 
daB das Gewebe beim Verbrauch einem starkeren VerschleiB unterliegt, 
weil die zwischen den einzelnen Fasern abgelagerte Kieselsaure durch 
ihre rauhe und harte Beschaffenheit die Faser bedeutend angreift. In 
dem Wasser, das zum Waschen und Spiilen der Wasche gedient hat, 
kann man mittels des Mikroskops sehr leicht nachweisen, wie schadlich 
die Kieselsaure auf die Faser gewirkt hat. Nicht allein, daB man darin 
die so charakteristischen Faserchen von Baumwolle und Leinen in 
Menge erkennt, man sieht auch ganz deutlich, wie die Oberflache der 
Faser rauh und uneben ist, ein deutlicher Beweis, wie durch das Reiben 
beim Waschen die Faser durch die harte und rauhe Kieselsaure an· 
gegriffen wurde." 

Wenn demnach auch nicht bezweifelt werden kann, daB dasWasser· 
glas ein relativ hohes Reinigungsvermogen besitzt, so kann auf Grund 
des Obigen doch nicht eindringlich genug vor seiner allzuweit gehen. 
den Verwendung gewarnt werden. Friiher oder spater werden die ge· 
nannten Nachteile immer in Erscheinung treten, sofern man nicht von 
vornherein darauf verzichtet, die als Wasch· und Reinigungsmittel an 
erster Stelle bewahrte Seife durch billigere Surrogate zu ersetzen. 



Die Herstellnng der Feinseifen. 
U nter Feinseifen versteht man die fur die Reinigung und Pflege 

der Haut bestimmten Seifenpraparate, die nach den verschiedenartig
sten Verfahren hergestellt, in fester, weicher und auch flussiger Form 
zur Anwendung kommen und meist Zusatze enthalten, die berufen 
sind, die Annehmlichkeiten beim Gebrauche zu erhohen. Denn obwohl 
es die Hauptaufgabe der Feinseife bleibt, das mit Staub durchsetzte 
Hautfett zu beseitigen, die oberflachlichen Hornzellenschichten mit
samt dem ihnen anhaftenden Schmutz zu lockern und zu entfernen, 
so ist doch zu beachten, daB die Wirkung je nach Art und Zusammen
setzung der Seife eine verschiedenartige sein kann und daB auch der ein
zelne Verbraucher dem Charakter seiner Haut entsprechend besondere An
spriiche an die Eigenart der von ihm bevorzugten Feinseife stellen wird. 
1m allgemeinen gilt hier die Regel: je fettarmer, je trockener die Haut, 
je diinner ihre Hornschicht, d. h. je groBer ihre Zartheit, desto mildere 
Seife ist ihr notwendig und zutraglich. Je groBer die Fet,tsekretion, 
je derber die Hornschicht, desto mehr bedarf die Haut der Seifen
anwendung, desto differenter kann die Seife sein. 

1m wesentlichen wird nun die Wirkung einer Seife auf die Haut 
von ihrer Loslichkeit in Wasser, sowie ihrem etwaigen Gehalt an freiem 
Alkali oder freien Fettsauren abhangig sein. Seifen aus Kokosol und 
Palmkernol, die in Wasser weit leichter loslich sind als die Seifen aus 
Kernfetten, reizen auch im allgemeinen starker als die letztgenannten, 
da sie tiefer in die Haut eindringen und so eine weitgehende Entfettung 
derselben bewirken. "Oberfettete Seifen, d. h. Seifen, die einen Zusatz 
von Lanolin (gereinigtem Wollfett) u. dgl. enthalten, wirken im all
gemeinen milder als nicht uberfettete, da sie einer vol1igen Entfe~tung 
der Haut entgegenwirken, ohne jedoch den ReinigungsprozeB selbst 
zu storen oder zu erschweren. 

Alkalische Seifen werden fUr gewohnlich starker angreifen, als neu
trale oder schwach saure Seifen, da das Alkali einen stark 16senden 
EinfluB auf die Horngcbilde der Haut besitzt. 

Je nach den gestellten Anforderungen ist man also in der Lage, 
Feinseiien mit den verschiedensten Wirkungsgraden herzustellen und 
je nach Wunsch durch den Zusatz von Farbstoffen, atherischen Olen 
und anderen Riechstoffen, durch die Beimischung von Glyzerin oder 
fettartigen Stoffen, wie W ollfett, Wachsalkoholen u. dgl. Erzeugnisse 
zu schaffen, die einem groBen und verschiedenartigen Konsumenten
kreise dienen konnen. 
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Die Herstellung der Feinseifen erfolgt im wesentIichen auf dreierlei 
Weise: 1. auf warmem Wege, 2. durch sogenannte kalte Verseifung, 
3. durch Zerkleinern, Parfumieren, Farben und nachtragliches Wieder
zusammenpressen eigens zu diesem Zwecke sorgfaltig gearbeiteter Kern
seifen, ein Vorgang, den man als "Pilieren" bezeichnet. Die so erhalte
nen pilierten Feinseifen sind auBerst halt bar und gelten daher auch als 
besonders wertvoll, zumal dader Parfumeur hier Gelegenheit hat, 
seine Kunst d~rch den dauernd feinen Geruch dieser Seifen zu beweisen. 

Ein viertes Verfahren, durch Umschmelzen und nachfolgendes Par
fumieren bzw. Farben schon fertiger Seifen Feinseifen herzu!'!tellen, hat 
namentlich in England fruher vielfach Verwendung gefunden, durfte 
aber heute als aufgegeben zu betrachten sein. 

Bei der Herstellung von Feinseifen ist, wie bei jeder Seife, in erster 
Linie die Qualitat der Fette und Laugen von entscheidendem EinfluB. 
Ein besonderer Wert ist aber auch auf die Eigenschaften undEigenart 
der fur die Parfumierung benutzten Riechstoffe zu legen und nicht 
minder wichtig ist es, daB die fur die Farbung benutzten Farbstoffe 
wirklich haltbar sind und ihren Farbton in der Seife selbst beibehalten. 

Die Rohstoffe fur die Feinseifenfabrikation. 

Die Fette nnd Langen. 
Ais Hauptfette fur die Feinseifenfabrikation kommen in Betracht 

Talg und Kokosol und daneben mehr oder weniger Schweinefett, Palmol, 
PalmkernOl, OIivenol, MandelOl, ErdnuBol, Kakaobutter, Rizinusol 
und in England vielfach auch die besseren Harzqualita.ten. Die ge
nannten Produkte sind bereits ausfUhrIich besprochen worden 1), sodaB 
hier nur einige spezielle Hinweise gebracht werden sollen. 

Talg. Der Talg ist das wichtigste Material zur Herstellung von 
Grundseifen, die fUr pilierte Seifen und Rasierseifen Verwendung finden 
sollen. Die meisten deutschen Grundseifen sind aus 80-90 % Talg 
und 10-20 % Kokolsol oder Palmkernol gesotten. Der Talg solI voll
kommen geruchlos und schon weiB sein und zwar ist es am zweck
maBigsten, denselben schon moglichst bald nach dem Schlachten der 
Tiere auszuschmelzen, da das Fett auf diese Weise in groBter Reinheit 
erhalten wird. Talg, der mit verdunnten Sauren ausgeschmolzen ist, 
ist jedoch fur die Herstellung von Feinseifen nicht geeignet, wei! er 
sehr schnell ranzig wird, wahrend der mit Dampf ausgeschmolzene 
Talg allen Anspruchen· Rechnung tragt, wenn nach Beendigung des 
Schmelzens beim Ablassen dafur gesorgt wird, daB durch ein geeignetes 
Sieb aIle festen Verunreinigungen zuruckgehalten werden und das so 
erhaltene Fett einer naclifolgenden Lauterung unterworfen wird. Am 

1) V gl. S. 86 fT. 
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besten gesehieht dies in der Weise, daB man den gesehmolzenen Talg 
in einen Kessel bringt und auf je 100 kg desselben 15 kg heiBes Wasser 
hinzufiigt. Alsdann gibt man einige Kilogramm Salz hinzu und laBt 
langere Zeit durehsieden. SehlieBlieh kriiekt man naeh Entfernung 
des Feuers auf 100 kg Talg etwa 10 kg kaites Wasser ein und iiberlaBt 
das Ganze der Ruhe, damit sieh das Fett absetzen kann. 

Kokosol. Zur Darstellung weiBer Feinseifen verwendet man nur 
Ia Coehinol, das rein weiB und moglichst neutral, im Hoehstfalle 1 bis 
2 % freie Fet.t.sauren enthalten soIl. Denn die eigentiimliche Zartheit 
des Schnit.tes der feinen Mandelseifen beruht darauf, daB naeh dem 
Zusammenriihren mit der selbstverstandlich farblosen Natronlauge 
eine vollstandige Emulsion eintritt, die bei hoherem Fettsauregehalt 
nicht mehr gewahrleistet ist. Das 01 selbst muB den feinen, nuBartigen 
Geruch und Geschmack reinen Kokosols zeigen. 

Fiir farbige Seifen, ungefiillte und gefiillte, darf das 01 und die 
daraus hergestellte Seife aber eine leichte Farbung besitzen, die indess 
nur unbedeutend sein solI, damit die dureh den zugesetzten Farbstoff 
erzeugte Farbung nieht beeintrachtigt wird. 1m allgemeinen wird bei 
den farbigen Kokosseifen eine Zartheit und Transparenz, wie sie von 
prima Mandelseife verlangt wird, nieht erwartet. Auch der Gehalt 
an freien Fettsauren darf nur ein weniges hoher sein, doch bleibt aueh 
hier zu beaehten, daB es bei einem Gehalt von etwa 4 % nicht mehr 
moglieh ist, ein gleichmaBiges Verriihren der Masse zu erzielen; sie 
ist dick, ehe noeh die letzten Mengen Natronlauge zugegossen sind, 
und die sehlieBlich erhaltene Seife zeigt Fleeken, welche von der ungleich
maBigen Verteilung des Fettes, der Lauge, des Parfiims oder der Farbe 
herriihren. Handelt es sich um die Herstellung gefiillter Seifen, so ist 
schon bei einem Gehalt von 3 % freier Fettsauren ein sachgemaBes 
Arbeiten sehr schwierig. Der Gerueh des Oles muB nieht die Feinheit 
besitzen, die die zu den prima weiBen Seifen dienenden Ole haben Bollen; 
doch darf er keinesfalls ein kratzender, unangenehmer sein. 

Gelbliches Kokosol (KoprahOl) dient vornehmlich zur Herstellung 
gefiillter Seifen auf warmem Wege, die eine Ausbeute von mehr als 
250 % ergeben sollen. Es darf eine Farbung besitzen, die im Vel'
haltnis zu der der vorher erwahnten Sorten eine intensive genannt 
werden kann, die aber nieht so stark sein darf, daB die daraus gewonne
nen Seifen miBfarbig werden. Aueh der Gehalt an freien Fettsauren 
ist bei dieser Ware kein Hindernis, da sich aueh Ole, die 12-14 % freie 
Fettsauren enthalten, ohne Schwierigkeit verarbeiten lassen. Der 
Geruch kann ein schwach ranziger sein; die aus dem 01 hergestellte 
und parfiimierte Seife darf jedoch nieht unangenehm riechen. 

Die Bestimmung der freien Fettsaure geschieht, wie schon ein
gangs ausgefiihrt wurde 1), in folgender Weise: In einem Siedekolb
chen von etwa 250 ccm Inhalt werden 100 ccm reiner Alkohol 
von 95-96 % mit einem Tropfen alkoholischer Phenolphtalei'n16sung 
versetzt. Hierzu wird tropfenweise so lange Normal-Natronlauge 

1) V gl. S. 83. 
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zugegeben, bis eine deutliche Rosafarbung eingetreten ist. Da der 
Spiritus aus der Luft Kohlensaure absorbiert, so ist hierzu meist 
etwas mehr als ein Tropfen erforderlich. Der Alkohol wird zum Sieden 
erwarmt und 10 cern geschmolzenes Kokosol aus einer Pipette zugesetzt. 
Die Pipette wird dadurch vollstandig entleert, daB sie zweimal mit 
Alkohol vollgesogen und ausgeblasen wird. Das 01 lOst sich im Al
kohol vollstandig oder fast vollstandig auf, und hierzu wird tropfen
weise so lange Normal-Natronlauge zugegeben, bis die anfangs vor
handene Rotfarbung wieder eintritt. 1 cern Natronlauge entspricht 
dann 2,2 % freier Fettsaure. 

Mandelol. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daB sich nas 
Mandelol auf kaltem Wege verseifen laBt 1). ZweckmaBigerweise be
folgt man hierbei die folgende Vorschrift: Nachdem das 01 sorgfaltig 
gelautert, d. h. :mit etwas sc~wacher Lauge verseift und dann mit Salz
lOsung von 20 0 Be abgesalzen ist, werden 100 Teile 01 mit 34 Teilen 
Natronlauge und 17 Teilen Kalilauge von 38 0 Be bei 25 0 C unter 
flottem Riihren gemischt. Man riihrt eine Stunde tiichtig durch, laBt 
dann stehen und riihrt stiindlich einige Minuten. Nach zwolf Stunden 
ist die Seife noch nicht guBfahig. Man laBt daher den Kessel im warmen 
Raume ruhig stehen und riihrt nach einigen Stunden wieder fleiBig 
durch. Die Seife wird alsbald dick und kann geformt werden. Die 
Verseifung tritt nach weiteren 48 Stunden ein, und nach wiederum 
36-48 Stunden ist die Seife hart. Sie kann bei der Herstellung 
kosmetischer Praparate die Marseiller Seife vollstandig ersetzen, 
lost sich in gleichen Teilen destillierten Wassers zu einem schonen, 
klaren Leim auf und ist beim Gebrauch als Feinseife der Haut sehr 
zutraglich. Eine wirkliche Verwendung hat sie indessen nur selten 
gefunden, da der hohe Preis des MandelOls auch schon in Vorkriegs
zeiten eine Herstellung in groBerem MaBstabe nicht gestattete. 

Gereinigtes Wollfett. Das wasserfreie, gereinigte Wollfett, ge
wohnlich als Adeps lanae bezeichnet, bildet eine hellgelbe, salben
artige Masse von schwachem Geruche, die bei ungefahr 40 0 C schmilzt. 
Es ist in Ather, Azeton, Benzol und Petrolather leicht lOslich, in Wasser 
so gut wie unlOslich, in Alkohol schwer lOslich, indem 1 Teil erst in 
etwa 75 Teilen Alkohol von 90 % zur Losung zu bringen ist. Das ge
reinigte Wollfett ist imstande, die zwei- bis dreifache Menge seines 
Gewichts an Wasser aufzunehmen und damit eine Masse zu bilden, 
die immer noch Salbenkonsistenz besitzt. Es wird von der tierischen 
Haut resorbiert und vermittelt seinerseits die Resorption der ihm ein
verleibten Arzneistoffe. Von wasseriger Kalilauge wird es so gut wie 
gar nicht verseift; die voUstandige Verseifung gelingt erst mit alko
holischer Kalilauge oder mit konzentriert wasserigen Laugen unter 
Druck. Das W oUfett hat daher auch wenig Neigung zum Ranzigwerden, 
wodurch es sich von den Glyzerinfetten wesentlich unterscheidet. 

Das wasserhaltige Wollfett, gewohnlich als Lanolin bezeichnet, 
bildet eine weiBe, feste, geruchlose, salbenartige, etwas zahe Masse, 

1) V gl. S. 121. 
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die beim Erwarmen im Wasserbade schmilzt und sich in eine wasserige 
und eine auf dieser schwimmende, olige Schicht scheidet. Das Lanolin 
ist imstande, noch mehr als' sein gleiches Gewicht Wasser aufzunehmen, 
ohne seine salbenartige Beschaffenheit zu verlieren. Ebenso konnen 
ihm mit Leichtigkeit Fette, fette Ole, Glyzerin usw. beigemischt 
werden. 

Beim Einkauf von wasserfreiem, gereinigtem W ollfett hat man 
darauf zu achten, daB es von hellgelber Farbe und fast geruchlos ist. 
Der Schmelzpunkt solI 40° C nichtiibersteigen. Werden 2 g WOllfett 
in 10 ccm neutralem Ather gelost, so solI diese Losung nach Zusatz 
von 2 Tropfen Phenolphtalelnlosung farblos bleiben. Werden 2-3 g 
Adeps lanae oder Lanolin in einem Kolbchen mit 10 ccm reiner 30 %iger 
Natronlauge erwarmt, so diirfen die entweichenden Dampfe rotes Lack
muspapier nicht blau farben. - Werden 10 g gereinigtes WOllfett auf 
dem Wasserbade mit 50 g destilliertem Wasser erwarmt, so muB sich 
das geschmolzene Fett klar auf der Oberflache absetzen. Unreines 
Wollfett gibt hierbei eine schaumige, sich nicht klarende Masse. Die 
wasserige Schicht darf beim Eindampfen kein Glyzerin zuriicklassen. -
10 Teile wasserhaltiges Wollfett diirfen beim Erwarmen bis zum kon
stanten Gewicht nicht mehr als 3 Teile am Gewicht verlieren, ent
sprechend einem zulassigen Wassergehalt von 30 %. 

In der Feinseifenfabrikation findet das gereinigte Wollfett haupt
sachlich als Dberfettungsmittel Verwendung. 'Wie schon oben gesagt, 
kann namlich eine empfindliche Raut selbst beim Gebrauch neutraler 
Seifen sprode und sogar wund werden, da sich das von der Raut ab
gesonderte Fett mit der Seife beim Waschen emulgiert und vom Wasser 
mit hinweggespiilt wird. 1st nun die Rauttatigkeit gering und die 
Erneuerung des Fettes sparlich, so fehlt der Raut das zur Erhaltung 
der Geschmeidigkeit notige Fett, sie wird sprOde und briichig. Auf 
einen Vorschlfg Unnas hin iiberfettet man daher die fiir die Raut
pflege bestimmten Seifen und. verwendet dafiir das gereinigte W ollfett, 
das im Gegensatz zu den Glyzeriden nicht ranzig wird und sich kaum 
durch anders geartete Stoffe ersetzen laBt. Denn andere Zusatze, wie 
beispielsweise Vaselin und Minera161e emulgieren nur schwer mit 
Wasse.I und werden auch von der Raut nicht wie animalische 
oder vegetabilische Fette resorbiert, eine Eigenschaft, die gerade das 
gereinigte W ollfett als in ganz besonderer Weise bevorzugt erscheinen 
laBt. 

Fiir pilierte Seifen empfiehlt es sich, das wasserfreie, gereinigte 
Wollfett zuvor mit dem gleichen Gewicht Wasser, eventuell Rosen
oder Orangenwasser, zu verriihren, bis sich ein gleichmaBiger, hell
gelber Brei gebildet hat. Wird dieser den stark ausgetrockneten Seifen
spanenzugesetzt, so macht er die Walzseife geschmeidig und bewirkt, 
daB das fertige Produkt weder Fettperlen noch. Streifen zeigt, eine 
Erscheinung, die man haufig beobachtet, wenn Adeps lanae unver
mischt zur Anwendung kommt. 

Die Laugen. Dber die Laugen zur Feinseifenfabrikation ist wenig 
zu bemerken. Es kommt natiirlich hierbei vor allem darauf an,; daB 
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man reine Materialien verarbeitet und sorgfaltig darauf achtet, daI3 
der am Boden der Laugenreservoire sich absetzende Schlamm nicht 
mit der Lauge abgezogen wird. Die Natronlauge bereitet man aus 
128-130 %igem Atznatron und erforderlich werdende Kalilauge durch 
Verdiinnung von 50gradiger Atzkalilauge . 

. Das Farben der Feinseifen. 

Obwohl as fiir den WaschprozeB vollig gleichgiiltig ist, ob die an
gewandte Sene farblos oder gefarbt ist, und obwohl namentlich die 
bei besonders intensiven, vornehmlich braunen Farbstoffen haufig be
obachtete Farbung des Waschwassers Ursache zu Beschwerden des 
Publikums gibt, ist die Sitte, die Sene zu farben, eine so allgemein 
eingefiihrte, daI3 der Fabrikant es fiir seine Aufgabe ansehen rouI3, den 
angegebenen Nachteil tunlichst zu vermeiden und dem Schonheitsgefiihl 
so weit als moglich entgegenzukommen. 

Das Farben mit mineralischen, in Wasser unloslichen Farbstoffen 
erfordert einen Zusatz von 1/2, 1 und mehr Prozent. Diese erheblichen 
Zusatze wirken oft ungiinstig auf die QuaIitat der Sene ein, triiben das 
Waschwasser und beschmutzen unter Umstanden das Handtuch. Man 
ist deshalb mehr und mehr zur Verwendung der wesentlich farbkraftige
ren und leuchtenderen, leicht 16s1ichen Anilinfarbstoffe iibergegangen. 
Man erhalt damit stets gleichmaBige Farbungen, sowohl beim Farben 
der fertigen Seife auf der Piliermaschine, als auch beim Farben vor 
der Verseifung, wahrend die Mineral£arben beiletzterer Farbeweise 
leicht ungleichmaBige Farbungen ergeben. 

Allerdings hat die Anwendung der Anilinfarbstoffe den Nachteil, 
daI3 die Sene, dem Sonnenlicht oder dem diffusen Tageslicht ausgesetzt, 
bei langerer Lagerung nach und nach die Farbe verandert und ver
liert. Indess pflegen diejenigen Seifen, die etwa unverpackt in Schau
fenstern der Wirkung der Sonne ausgesetzt werden, ohnehin nicht 
zu den besten zu gehoren, und der Schaden laI3t sich leichter er
tragen, als das so haufig eintretende Verbleichen der Farben von Ge
weben, die im Schaufenster nicht nur die Augen der Voriibergehenden, 
sondern auch die Strahlen der Sonne auf sich ziehen. 

Die Menge wasserloslicher Farbstoffe, die auf 100 kg Seife anzu
wenden sind, schwankt entsprechend der Natur des Farbstoffes und der 
beabsichtigten Intensitat zwischen 0,10 und 80 g. So geringe Mengen 
abzuwiegen, ist indes den meisten Fabriken lastig, und es empfiehlt 
sich daher, eine groBere Menge des Farbstoffs in Losung zu bringen 
und bestimmte Mengen dieser Losung wahrend des Riihrens der Senen
masse zuzusetzen. Geht man immer von klaren, durchsichtigen LB
sungen aus, so kann man sicher sein, auch stets klar und gleichmaBig 
gefarbte . Senen zu erhalten. Eine wesentliche Bedingung hieriill' ist 
aber, daB die Farbstoffe rein angewandt werden oder daI3 nur solche 
Mittel zur Abschwachung der Farbstoffe benutzt werden, die, ohne die 
Loslichkeit zu beeintrachtigen, auch ihrerseits in Wasser ohne Riick
stand loslich sind. 



396 Die Herstellung der Feinseifen. 

Verschiedene Fabriken haben seit Jahrzehnten nahezu ein Mono
pol auf Lieferung von Seifenfarben und sind den Wunschen der 
Abnehmer auf das beste durch Zusammenstellung aller moglichen 
Mischungen entgegengekommen. Andererseits hat das Bestreben, so
viel als moglich an dieser Ware zu verdienen, dazu gefuhrt, daB 
reine Farbstoffe mit dem Zehnfachen ihres Gewichtes und noch mehr 
an Dextrin, Starkemehl und anderem beschwert wurden. Es ist 
dann allerdings recht bequem, statt 1 g 10 g Farbstoff abwiegen zu 
konnen; jedoch entsteht regelmaBig durch Filtrieren oder Absetzen
lassen ein Verlust, und wenn letzteres nicht sorgfaltig geschieht, so 
verursachen kleine ungeloste Dextrinkorner, welche noch Reste von 
Farbstoff einschlieBen, leicht eine streifige oder sonst unregelmaBige 
Farbung der Seife. 

Die am haufigsten fur Seifen gebrauchten Farben sind rot, bzw. 
rosa und gelb, sowie die zwischen beiden liegenden Nuancen orange, 
chamois, lachsrot und andere. AIle diese Nuancen lassen sich durch 
Vermischung zweier Farben herstellen, namlich des Rhodamins und 
des Fluoreszeins. 

Das Rhodamin ist ein Kondensationsprodukt aus Phtalsaure 
und Dimethylmetamidophenol. Das rotbraune Pulver lOst sich mit 
Leichtigkeit in dem 100fachen Gewichte reinen Wassers; aber auch 
konzentriertere Losungen konnen hergestellt werden, wenn man dem 
Wasser etwa 10 % Alkohol zusetzt. Auf 100 kg Seife wird 1 g Rhod
amin angewandt. Die Farbung ist bei Kokosseifen ein schones blau
stichiges Rot. Bei pilierten Seifen, welche im allgemeinen schwacher 
gefarbt werden als die Kokosseifen, genugt 1J 2 g auf 100 kg Seife. 

Das Fluoreszein ist ein Kondensationsprodukt aus Phtalsaure 
und Resorzin. Es ist in 10 Teilen Wasser leicht 16slich, und die Losung 
besitzt eine ungemein starke Fluoreszenz, die bei vielmillionfacher Ver. 
dunnung noch auBerordentlich deutlich ist. Diese Fluoreszenz laBt sich 
in der gefarbten, undurchsichtigen Seife nicht wahrnehmen, wohl aber 
b!3i transparenter Seife; fur diese Seifen ist Fluoreszein nicht zu ver· 
wenden. 100 kg Seife erfordern 5 g Fluoreszeln zu einer satten, zitronen· 
gelben Farbung. .. 

Bereitet man sich nun zwei Losungen, von denen die eine in 10 Liter 
Wasser 100 g Rhodamin, die andere in 10 Liter Wasser 500 g Fluores· 
zein enthalt, so wird man zum Farben von 100 kg Seife jedesmal100 cern 
der Farbstofflosung anwenden. Werden Nuancen gewiinscht, die zwischen 
gelb und rot liegen, so lassen sich durch Vermischen beider Losungen 
leicht die verlangten Kombinationen herstellen. Ein schones Lachsrot 
z. B. erhalt man aus 80 ccm roter und 20 cern gelber Losung, ein leuch· 
tendes Orange aus 50 cern roter und 50 cern gelber Losung, ein so· 
genanntes Hausseifengelb aus 90 cern gelber und 10 cern roter Losung. 
Diese Mischungen konnen auch im V orrat hergestellt werden. Wenn 
hierbei durch Reaktion zwischen beiden Farbstoffen ein Niederschlag 
entsteht, so genugen wenige Kubikzentimeter Natronlauge, den Nieder. 
schlag wieder aufzulosen. 
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Ein fiir Feinseifen sehr geeigneter Farbstoff ist auch das Metanil
ge 1 b,eine Verbindung aus Diazobenzolmetasul£osaure und Diphenylamin. 
Der Farbstoff ist etwas schwerer loslich als die vorher angefiihrten 
und gibt namentlich mit Kalksalzen unlosliche Niederschlage. Zum 
Au£losen wird deshalb am besten destilliertes Wasser genommen. Da 
der Farbstoff nicht fluoresziert, ist er besonders fiir transparente Seifen 
geeignet, die fUr je 100 kg 1/2-1 g Farbstoff benotigen. Die gleiche 
Menge ergibt in Kokosseifen ein sattes, leuchtendes Gelb. Wird eine 
krii.ftigere Farbung gewiinscht, so konnen bis zu 4 g auf 100 kg Seife 
angewandt werden. 

Andere gelbe Farbstoffe, welche mehr oder weniger roter im Ton 
sind, sind Chinagelb R, Sauregelb AT und Orange extra von Leopold 
Cassella & Co., Frankfurt a. M. 

Von roten Farbstoffen werden empfohlen: Eosin, Erytbrosin und 
Blaulichrosa N (Cassella). Namentlich letzteres gibt intensive, blaulich
rosa Tone, welche an SchOnheit und Lebhaftigkeit das Rhodamin noch 
iibertreffen. Von den Azofarbstoffen werden Echtrot, Scharlach, 
Brillantponceau 4R (Cassella) und Seifenrot BL (Cassella) empfohlen. 

Der einzige griine Farbstoff, der einheitlich ist und sich fiir Seife 
eignet, ist das Echtlichtgriin der Firma Cassella & Co., von der 
Badischen Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen als Seifen
griin bezeichnet. Ais Natriumsalz einer Eisenverbindung der Nitroso
naphtholsul£osaure lost er sich leicht in 10 Teilen Wasser, doch emp
fiehlt es sich, eine Losung herzustellen, welche in 10 Liter Wasser 
400 g Echtlichtgriin und 100 g Fluoreszein enthalt. Von dieser Lo
sung werden auf 100 kg Seife wiederum 100 ccm angewandt. 

Der Farbstoff ist gegen einen OberschuB von Alkali namentlich 
in der Warme empfindlich und wird dadurch zum Teil zerstort. Es 
ist daher ratsam, dasselbe bei Schmelzseifen erst nach erfolgter Ver-
seifungzuzusetzen. . 

Ein brauner Farbstoff, der einheitlich ist und sich zum Farben von 
Seife eignet, ist bisher leider nicht bekannt. Die braune Farbung, welche 
freilich am besten iiberhaupt vermieden werden sollte, wird entweder 
durch Mineral£arben- Umbra oder Terra di Siena oder Mischungen 
beider - bewirkt, die wahrend der Verseifung dem Fette zugesetzt 
werden, oder es werden Mischungen von orange oder gelbroten Farb
stoffen mit blauen Farbstoffen angewandt. Die meisten braunen Farb
stoffe freilich verandern ihre Farbe in Beriihrung mit Lauge; doch 
lassen sich leidlich gute Farben nach folgender Vorschrift erhalten: 

1. 40 g Naphtolorange oder Orange extra, 10 g Echtblau, wasser
lOslich; 

2. 20g Naphtolorange, 3g Methylblau (Farbwerke vorm.Meister 
Lucius & Briining, Rochst a. M.). 

Die Mischungen werden unter Zusatz von etwas Natronlauge in 
etwa einem litei' heiBen Wassers gelOst, sofern sie nicht in fertiger 
Losung von den verschiedenen Farbenfabriken im Handel bezogen 
werden. Allseitig bewahrt haben sich Seifenbraun M, Neues Seifen
braun und Schokoladenbraun 9929 von Cassella. 
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Wahrend es bisher schwer hielt, mit Anilinfarben ein brauchbares 
und haltbares Lila zu erhalten, und man sich mit Mischungen von 
Ultramarin und Rhodamin behelfen muBte, haben sich neuerdings 
zwei Lilafarbstoffe ebenfalls von Cassella, namlich Fliederviolett R 
und Fliederviolett 1225 vorzuglich eingefiihrt. Dieselben sind hervor· 
ragend licht· und alkaliecht und ermoglichen die Herstellung jedes 
gewiinschten, violetten Tones. 

Wenn aus besonderen Grunden das Farben mit Anilinfarben ver· 
mieden und zu den fruher gebrauchten Mineralfarben zurUckgegriffen 
werden solI, so ist wohl keine der technisch hergestellten Farben aus· 
geschlossen. Zu empfehlen sind: Kadmiumgelb, die verschiedenen 
Terra di Siena, Chromgriin und Zinkgriin, Ultra marin und 
Zinnober. Mehrere Fabriken, von denen namentlich die Farben
fabrik Oker (Saltzer & Voigt) in Oker a. Harz, die Farbenfabrik 
von Wilhelm Braun in Quedlinburg und die Farbwerke von FriE>d
rich & Carl Hesllel, A.·G. in Nerchau bei Leipzig genannt werden 
sollen, liefern diese Mineralfarben als Spezialitat. 

Anilinfarben sind neben den oben genannten auch von folgenden 
Fabriken zu beziehen: Aktien-Gesellschaft fiir Anilinfabrika· 
tion in Berlin, Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in 
Leverkusen bei Koln a. Rh., Kalle & Co. in Biebrich a. Rh. 

Die Riechstoft'e fiir die Parffunierung der Feinseifen. 

Die Riechstoffe, deren sich der Parfumeur bedient, stammen zum 
groBen Teile aus dem Pflanzenreich, nur wenige aus dem Tierreich, 
eine nicht unbedeutende Anzahl wird kunstlich erzeugt. 

Von Produkten des Tierreichs finden zum Parfumieren von Fein· 
seifen nur noch Moschus, Ambra und Zibeth Verwendung. 

Bei den Pflanzen ruhren die Geruche von fluchtigen Korpern her, 
die mit dem Namen fliichtige oder atherische Ole bezeichnet wer· 
den. Sie sind im Pflanzenreiche weit verbreitet, besonders sind die 
Phanerogamen Trager derselben. 1hr Vorkommen ist nicht auf be· 
stimmte Organe beschrankt; sie finden sich vielmehr in allen Pflanzen· 
teilen, in den Blattern, Bluten, Friichten, im Holz, im Bast, in der 
Rinde und in der Wurzel; doch sind bei jeder Pflanze immer einzelne 
Organe die besonders olfuhrenden. Einzelne atherische Ole finden 
sich in den Pflanzen nicht fertig gebildet vor, sondern entstehen erst 
durch Spaltung anderer Verbindungen, wie das Bittermandelol aus 
dem Amygdalin. 

Aus der Starke des Geruchs einer Pflanze laBt sich kein SchluB 
auf die Menge des vorhandenen atherischen Ols ziehen. Manche ver· 
haltnismaBig stark riechende Pflanze enthaltauBerst wenig atherisches 
01, wahrend andere von vergleichungsweise schwachem Geruch groBe 
Mengen 01 liefern. Von den einzelnen Pflanzenfamilien sind die 
Labiaten, Umbelliferen und Kruziferen am reichsten an atherischen 
Olen. 
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Die Blumen stromen in allen Klimaten Duft aus, am reichlichsten 
in den heiBen Gegenden, wahrend die Blumen der kalteren Regionen 
die zartesten Geriiche verbreiten. Obgleich mehrere der kostbarsten 
Parfiims aus Ostindien, Ceylon, Mexiko und Peru kommen, so ist doch 
Mitteleuropa die eigentliche Pflanzstatte fiir den Parfiimeur. Grasse, 
Cannes und Nizza sind die Hauptplatze fiir die Gewinnung von Riech
stoffen fiir die Parfiimeriefabrikation. Dank der geographischen Lage 
dieser Orte hat der Ziichter auf verhaltnismaBig engem Raume ver
schiedene Klimate zu seiner Verfiigung, geeignet, die Pflanzen zu ihrer 
hochsten V oUkommenheit zu bringen. Die Acacia farnesiana wachst 
am Meeresstrand, ohne daB man Frost zu fiirchten braucht, der in 
einer Nacht die ganze Ernte zerstoren konnte, wahrend am FuBe der 
Alpen, am Mont Esterel, das Veilchen viel lieblicher duftet als in den 
heiBen Lagen, wo der Olbaum und die Tuberose zur voUen Bliite ge
langen. England behauptet seine Dberlegenheit in Lavendel und 
Pfefferminz. Die atherischen Ole, die aus den in Mitcham und Hitchin 
gezogenen Pflanzen gewonnen werden, haben einen erheblich hoheren 
Preis als die anderwarts gewonnenen Ole gleicher Gattung, nur die 
Zartheit ihres Parfiims rechtfertigt ihre Bevorzugung. Cannes eignet 
sich fur Rosen, Akazien, Jasmin und Neroli, wahrend man in Nimes 
sein Hauptaugenmerk auf Thymian, Rosmarin, Eppich und Lavendel 
richtet; Nizza ist dagegen beriihmt durch seine Veilchen. Sizilien liefert 
uns die Zitrone und Orange, Italien Iris und Bergamotte. 

Atherische Ole. 

Eigenschaften und Zusammensetzung. Die atherischen Ole sind 
teils fliissig (eigentliche atherische Ole), teils fest (Kampferarten), 
teils Losungen fester Verbindungen in fliissigen. In letzterem FaIle 
scheidet sich bei geringerem oder starkerem Abkiihlen, in einzelnen 
Fallen auch bei Zimmertemperatur, der feste Teil als Stearopten aus 
dem fliissigbleibenden oder Elaeopten abo Die Stearoptene haben 
keine einheitliche Zusammensetzung; sie sind teils paraffinartige 
Korper, teils hohere Glieder der Fettsaurereihe, wie Laurinsaure, 
Myristinsaure, Palmitinsaure, teils aromatische oder hydroaromatische 
Verbindungen. 

Der Siedepunkt der atherischen Ole liegt weit hoher, als der des 
Wassers; sie gehen aber, wenn sie mit Wasser erhitzt werden, mit den 
Dampfen desselben iiber. Soweit sie flussig sind, verursachen sie auf 
Papier Fettflecke, die sich von den durch die fetten Ole hervorgebrachten 
dadurch unterscheiden, daB sie bei gewohnlicher Temperatur allmahlich, 
bei gelindem Erwarmen rasch wieder verschwinden, weil die atherischen 
Ole verdampfen. Sie sind leicht loslich in Alkohol, Ather, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff und mit den Fetten und fetten Olen in jedem Ver
haltnis mischbar. Durch die Loslichkeit in Alkohol unterscheiden sie 
sich von den meisten fetten Olen. In Wasser sind die atherischen Ole 
nur sehr wenig loslich, sie erteilen aber demselben ihren Geruch und 
Geschmack. Frisch dargestellt sind viele atherische Ole farblos, diese 
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werden aber bald gelb; einige sind aber auch frisch durc:p. eine be
stimmte Farbe ausgezeichnet. Sie sind viel leichter· entziindbar als 
die fetten Ole und brennen mit stark ruBender Flamme. Sie zeigen 
fast alie ein groBes BestrebtlU, aus der Luft Sauerstoff aufzunehmen 
und zu verharzen. LichteinfluB befordert diesen ProzeB. Ihr 
spezifisches Gewicht ist meist geringer, doch bei einzelnen auch hOher 
als das des destillierten Wassers, es wechselt zwischen 0,696 und 
1,188. Bei der leichten Veranderlichkeit vieler atherischer Ole zeigt 
das spezifische Gewicht derselben Ole haufig nicht unbedeutende Ab
weichungen, je nachdem die Veranderungen mehr oder weniger weit 
gegangen sind. 

In ihrer elementaren Zusammensetzung weisen die atherischen Ole 
keine groBe Mannigfaltigkeit auf. Sie enthalten aHe die Elemente 
Kohlenstoff und Wasserstoff, zu denen bei den meisten noch Sauer
stoff in groBerer oder geringerer Menge kommt; seltener finden sich 
Stickstoff und Schwefel oder beide zugleich. Einheitliche chemische 
Verbindungen sind die atherischen Ole nicht, sondern Gemische von 
Korpern, welche den verschiedensten Verbindungsklassen angehoren. 
Auch besitzt dasselbe 01 nicht immer die gleiche Zusammensetzung, 
und die aus verschiedenen Organen derselben Pflanze gewonnenen Ole 
weisen Unterschiede im Geruch und in der Zusammensetzung auf. 
Wenn man die atherischen Ole dennoch unter einem Sammelnamen 
zusammenfaBt, so geschieht es, weil sie verschiedene physikalische 
Eigenschaften gemeinsam haben und zum groBen Teil in fast gleicher 
Weise gewonnen werden. 

Die in atherischen Olen vorkommenden Verbindungen gehoren teils 
den aliphatischen, teils den aromatischen und hydroaromatischen Ver
bindungen an und verteilen sich auf eine groBe Anzahl Korperklassen. 
Von einzelnen Verbindungen sind die geringsten Mengen noch durch 
den Geruch wahrnehmbar, wahrend andere Bestandteile so nicht zu 
konstatieren sind. So ist Ionon noch in groBer Verdiinnung wahr
nehmbar. Haufig riechen die atherischen Ole in Konzentration andera 
als in Verdiinnung, einUmstand, der wahrscheinlich seinen Grund 
darin hat, daB bestimmte Nerven, die fiir die Geruchswahrnehmung 
notig sind, durch die konzentrierten atherischen Ole abgestumpft 
werden. 

Eine groBe Verbreitung besitzen die Kohlenwasserstoffe, besonders 
die von der Formel C1oH 16• Diese Kohlenwasserstoffe, Terpene ge
nannt, zeichnen sich weder durch besonderen Geschmack oder Geruch 
aus, noch bedinien sie die Eigentiimlichkeit eines Oles. Bei der De
stillation eines solchen Oles, z. B. des Zitronenoles, geht dieser Kohlen
wasserstoff (Limonen) zuerst iiber und kann daher leicht von den die 
Eigentiimlichkeit des Zitronenoles bedingenden und bei hOherer Tem
peratur destillierenden Bestandteilen getrennt werden. Den spezi
fischen Charakter eines Oles bedingt gewohnlich der Sauerstoff ent
haltende Bestandteil. Fabrikanten atherischer Ole haben daher mehrere 
den Zwecken der Parfiimerie und der HersteHung von GenuBmitteln 
dienende atherische Ole von dem wertlosen Terpenbestandteile zu 
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befreien und sie gleichsam in konzentrierter Form zu erhalten gesucht. 
Carvol ist z. B. das von Carven (Terpen) befreite Kiimmelol. Diese 
konzentrierten Ole vertreten daher ein Mehrfaches des gewohnlichen 
atherischen Ols. In den Preislisten findet man diese Ole als terpen
freie, extrastarke, nicht triibende, patentierte, konzentrierte oder 
hochstkonzentrierte Ole oder Essenzen bezeichnet. 

Die in den verschiedensten Olen vorkommenden Terpene sind samt
lich Verbindungen von der Zusammensetzung CloH18 oder Polymere 
derselben, Cu Hs4' CSoH3S usw. Da diese Terpene in ihren Eigen
schaften, Geruch, spezifischem Gewicht, Siedepunkt, gewisse Abweichun
gen zeigen, so hat man friiher fast so viele einzelne Terpene, wie es 
atherische Ole gibt, unterschieden; ihre Zahl hat sich aber inzwischen 
verringert, indem besonders durch die Arbeiten von Wallach die 
Identitat mehrerer, bis dahin fiir verschieden gehaltener T~rpene fest
gestellt worden ist. 

Ale Begleiter der Kohlenwasserstoffe hat man Alkohole, Aldehyde, 
Sauren, Ester, Ketone, Phenole, Phenolather, Laktone und.Oxyde, 
femer noch Sulfide, Nitrile und Senfole gefunden. 

In den letzten 25 Jahren ist auBerordentlich viel zur Erforllchung 
der atherischen Ole geschehen; aber es bleibt noch viel zu tuniibrig. 
Mit Recht sagt Semmler l ), daB die Technik, z. B. die Parfiimerie, 
das - allergroBte Interesse an der weiteren Entwicklung der Kenntnis 
der atherischen Ole hat; denn erst, wenn wir die samtlichen Eigen
schaften der einzelnen Bestandteile nach allen Richtungen hin, nach 
der physikalischen und chemischen Seite, beherrschen, werden wir 
imstande sein, das Molekiil auf anderem Wege herzustellen. 

Gewinnung. Zur Gewinnung der Riechstoffe benutzt man je 
nach ihrer Natur und je nach der Menge, in welcher sie in den Pflanzen 
enthalten sind, verschiedene Methoden, und zwar die Pressung, die 
Destillation, die Extraktion, die Mazeration und die Ab
sorption. 

Das Pressen wird ausschlieBlich beim Zitronen-, Pomeranzen-, 
Bergamott- und Limettol ausgefiihrt, da die Destillation wegen der 
Empfindlichkeit dieser Ole minderwertige Produkte liefert. Wahrend 
zur Gewinnung von Bergamottol, z. T. auch von Limettol eine Ma
schine Verwendung findet, geschieht das Auspressen bei Zitronen
und Pomeranzenol mit der Hand, indem die -vom Fruchtfleisch be
freite Schale unter fortwahrendem Drehen gegen einen Schwamm ge~ 
preBt wird, wobei die Olzellen platzen und ihren Inhalt an den Schwamm 
abgeben, der ab und zu ausgedriickt wird, sobald er genug 01 auf
genommen hat. Die so erhaltenen atherischen Ole sind noch .mit 
wasserigen und schleimigen Teilen verunreinigt. Um sie hiervon zu 
befreien, laBt man sie eine Zeitlang ruhig stehen, bis sich die waSBerigen 
und schleimigen Teile abgesetzt haben, gieBt dann die fliichtigen Ole 
vom Bodensatz ab und filtriert sie schlieB~ich noch. 

1) Die iitherischen Ole nach ihren chemischen Bestandteilen. (Leipzig 1906) 
Bd. 1, S. 313. . 

Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. AuD. 26 
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Obgleich die atherischen Ole bei einer hOheren Temperatur als das 
Wasser sieden, so gehen sie doch, wie schon erwahnt, mit den Wasser
dampfen uber. Man destilliert daher die Pflanzenteile entweder so, daB 
man sie mit Wasser in die Blase bringt und dieses dann durch direktes 
:Feuer bzw. gespannten Dampf zum Sieden erhitzt (Wasserdestillation), 
oder daB man sie allein in die Blase gibt und dann Wasserdampf auf sie 
einwirken laBt (trockne Dampfdestillation). 

Die Heizung mit offenem Feuer ist auf Kleinbetriebe und ambu
lante Destillationen beschrankt, in modernen Fabriken tritt an dessen 
Stelle stets gespannter Dampf. Aus verschiedenen Grunden, u. a. 
um ein Anbrennen des Destillationsmaterials zu verhuten, befindet 
sich im unteren Teil der Blase ein Siebboden, auf den die Pflanzen 
zu liegen kommen und unterhalb dessen der Dampf in die Blase eintritt. 

Fig.ll . Flasche zurTrennung 
von Fli.issigkeiten von vel'-
8cbiedenen spezifischen G e-

wichten. 

Zum Auffangen der atherischen Ole bei 
der Destillation bedient man sich, wenn sie 
leichter sind als Wasser, der sogenannten 
Florentiner Flaschen. Es gibt davon meh
rere Formen, die aIle denselben Zweck ver
folgen, namlich zwei Flussigkeiten von ver
schiedenem spezifischen Gewicht voneinan
der zu trennen. Am haufigsten ist die in 
Fig. 118 abgebildete Form. Nahe am Boaen 
steigt eine gebogene Rohre bis ungefahr zu 
2/3 der Vorlage. Das leichtere 01 sammelt 
sich uber dem Wasser, wahrend letzteres in 
dem MaBe aus der Offnung cler Rohre aus
flieBt, wie bei der Destillation Flussigkeit ge
liefert wird. Ole, welche schwerer als Wasser 
sind, werden in Vorlagen aufgefangen, deren 
AbfluBoffnung wenig unterhalb der Einlaufs
offnung sich befindet, wie in Fig. 119. 

Die den Vorlagen entnommenen Ole enthalten noch etwas Wasser, 
Schmutz usw., weshalb man sie einige Zeit ruhig stehen laBt, damit 
sich diese Stoffe abscheiden. Die Trennung erfolgt schlieBlich ent
weder durch einfaches AbgieBen, besonders wenn man es mit groBeren 
Mengen 01 zu tun hat, oder aber mit Hilfe eines Scheidetrichters, dessen 
Einrichtung aus der Fig. 120 zu ersehen ist. 

Mit der in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts in uber
raschender Weise emporgekommenen gesamten Parfumerieindustrie ge
wannen der Verbrauch und der Handel der atherischen Ole unvorher
gesehenen Umfang und Bedeutung. Dies fiihrte zu wesentlichen Ver
besserungen in den Fabrikationsmethoden und zur Konstruktion von 
Destillierapparaten groBter Dimensionen fur Massenproduktion bei 
gleichzeitiger Verbilligung der Herstellungskosten und Verbesserung 
der Qualitat der Produkte. Von diesen Destillierapparaten haben 
einige das gewaltige Inhaltsvolumen von 30 000-60 000 Liter. Dieser 
GroBeentsprechen auch die Konstruktion und Betriebsweise solcher 
Kolosse, sowie die Vorrichtung · fur deren Fiillung und Entleerung, fur 
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die moglichst schnelle und hinreichende Kondensation der Dampfe 
und vor aHem auch deren Leistungsfahigkeit. 

Die Destillation wird zur Gewinnung der meisten atherischen 
Ole angewQ.ndt; doch ist diese Methode zur Abscheidung der Wohl
geruche mancher Bliiten, und zwar gerade der zartesten und lieblichsten, 
nicht ausfiihrbar, da solche Bliiten teils zu wenig 01 enthalten, teils 
das damus destillierte 01 an Feinheit des Geruchs verliert, weil bei 
der Destillation durch die hohe Temperatur des Wasserdampfes · emp
findliche Riechstoffe zerswrt werden. Hier wendet man desha.lb andere 
Verfahren an, und zwar unterscheidet man zwischen Extraktion, 
Mazeration und Absorption. 

Zur Extraktion der atherischen Ole benutztman verschiedene 
Losungsmittel, wie Ather, Schwefelkohlenstoff usw. Am besten eignet 

Fig. 119. tsndglss zur Tl'ennung 
von Fliissigkeiten von verschiedenen 

spezifischen Gewichten. 

Fig.120. Scheidetrichter zurTrennullg 
von Fliissigkeiten von verschiedenen 

spezi.fi.schen Gewichten. 

sich dazu sorgfaltig rektifizierter Petrolather, der schon bei etwa 
50 0 C vollkommen fliichtig ist und bei geniigender Reinigung einen 
nicht unangenehmen Geruch besitzt. Das Bliitenmaterial bleibt in 
luftdicht verschlieBbaren Behaltern von etwa 500 Litern Fassungs
vermogen 6-8 Stunden mit dem Petrolather in Beriihrung. Jede 
BliitenfiiHung wird gewohnlich dreimal extrahiert. Von den Petrol. 
atherausziigen wird der Petrolather zunachst bei Atmospharendruek 
und dann, zur Schonung des'Riechstoffes, im Vakuum abdestilliert. 
Das zuruckbleibende Bliitenextrakt fiihrt den Namen "konkretes 01" 
(Essence concrete). Es enthaH; au.Ber dem atherischen 01 ellhebUe:he 
Mengen von Pflanzenwachs, ferner Farbstoff usw. Das atherische' 01 
wird dem Bliitenextrakt · mittelst starken AlkohQls entzogen. Die er .. 
haltenen alkoholischen Ausziige heiBen Bliitenextraits (Ex;trmits aux 
£leurs) undo die nach Entfernung des Alkohohr verbleibenden, reinen 
Ole" Quintessenzes". Auf die beschriebene Art werden folgende Bliiten 
verarbeitet: Veilchen, Rosen, Orangenbliiten, Jasm:in, Tuberosen, 

26· 
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Jonquillen, Cassie und Reseda, zuweilen auch Nelken, Maiglockchen, 
Heliotrop, Flieder, Levkojen, Narzissen und Mimosen. 

Die Mazeration oder Infusion wird ausgefiihrt, indem man die 
Bliiten mit sehr sorgfaltig gereinigtem, geschmolzenem Schweinefett 
und Rindsfett oder mit warmem Olivenol digerierl. Man bringt die 
Mischung von Bliiten und Fett in einem Topfe in ein Dampfbad, worin 
man dasFett eine Temperatur von ungefahr 65 0 C annehmen laBt. 
Man laBt die Bliiten 12-48 Stunden in diesem warmen Fett, ersetzt 
sie dann durch neue und fahrt damit fort, bis das Fett die gewiinschte 
Parfiimstarke hat. Die auf diese Weise gewonnenen parfiimierten 
festen Fette heiBen in Frankreich "Pommades", die parfiimierten Ole 
"Huiles antiques". 

Die Mazeration wird angewandt bei den Bliiten der Orange (Citrus 
aurantium), der Akazie (Acacia farnesiana), des Veilchens (Viola odo
rata), der Reseda (Reseda odorata), der Rose (Rosa damascena, R. 
centifolia) u. a. 

Die Absorption (Enfleurage) kommt vorzugsweise in Anwendung 
bei den Bliiten des Jasmins (Jasminum grandiflorum), der Tuberose 
(Polianthes tuberosa), der Jonquille (Narcissus Jonquilla), des Mai
glockchens (Convallaria majalis) und der Reseda (Reseda odorata). 
Man benutzt dabei sogenannte Cha.ssis, d. h. Holzrahmen von etwa 
5 em Hohe und 50-80 cm im Quadrat, die in ihrer Mitte eine Glas
platte tragen. Diese wird beiderseits mit einer etwa 3 mm hohen Fett
schicht bestrichen. wobei man ringsherum einen ungefahr 4 cm breiten 
Rand laBt. Dann werden die Bliiten aufgestreut und die Rahmen 
mannshoch aufeinandergestellt, so daB die Bliiten sich iiberall in einer 
Art Kammer zwischen zwei Fettschichten befinden, die die Duftstoffe 
aufnehmen. Nach Verlauf von 1-2 Tagen entfernt man die Bliiten 
und ersetzt sie durch frieche; wird dies 25-30 mal wiederholt, so sind 
die Fette mit Duft gesattigt. ' 

Vereinzelt tritt an die Stelle des Fettes ein fliissiges 01. In diesem 
FaIle sind die Glasplatten der Cha.ssis durch Drahtgitter ersetzt. Darauf 
legt man ein Stiick dicken Baumwollenzeuges, das mit dem 01 getrankt 
ist, bestreut es mit Bliiten und verfahrt dann weiter wie oben beschrie
ben; der Stoff wird schlieBlichausgepreBt und das 01 filtriert. 

Die fertigen Produkte fiihren ebenfalls die Bezeichnung "Pommades" 
bzw. "Huile antique, Huile parfumee, Huile fran9aise". Die atherischen 
Ole werden daraus in ahnlicher Weise abgeschieden wie bei den kon
kreten Olen (s. 0.). 

Manche Bliiten geben bei der Mazeration und Extraktion ganz 
ungeniigenden Ertrag, wahrend nach dem Enfleurageverfahren sehr 
befriedigende Resultate erzielt werden. Auf die sen Umstand machte 
zuerst Passyl) aufmerksam und gab f\irdas verschiedene Verhalten 
der einzelnen Bliitenarten folgende Erklarung: "Die Bliiten teilen sich 
in zwei Kategorien, von denen die eine, zu denen die Rosen und Orangen 
gehorenl ihren Duftstoff fertig enthalt. Bei der anderen, zu der z. B. 

1}Compt. rend. 114, (1897), S.783. 
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Jasmin und Tuberosen zu rechnen sind, ist kein atherisches 01 oder 
nur unbedeutende Mengen davon fertig gebildet vorhanden. Diese 
produzieren aber fortwahrend Riechstoffe durch die Lebenstatigkeit 
der Zelle. Totet man nun die Bliiten durch Petrolather oder warmes 
Fett, so bOrt natiirlich die an, den LebensprozeB gebundene Bildung 
von atherischem 01 auf. Legt man die abgeschnittene Blume auf Fett, 
so lebt sie noch eine ganze Weile weiter und entsendet Diifte in die 
Luft, aus der sie dann wahrend des Enfleurageprozesses von dem Fett 
a bsor biert werden." 

Bei der experimentellen Nachpriifung dieser Hypothese kam He sse l ) 

zu dem iiberraschenden Resultat, daB bei Jasmin die Ausbeute an athe
rischem 01 bei der Enfleurage'zehnmal so groB ist wie bei der Extrak
tion mit fliichtigen Losungsmitteln. Bei den Tuberosen ist das Ver
haltnis noch giinstiger. Aus diesen wertvollen Untersuchungen geht 
hervor, daB sich der Riechstoff bei Jasmin und Tuberose wahrend der 
Enfleurage stets von neuem bildet und von dem Fett absorbiert wird. 
Es ergibt sich hieraus die "Oberlegenheit der Enfleurage gegeniiber 
dem Extraktionsverfahren fiir einzelne Bliitensorten. Bei anderen 
Bliiten trifft dies nicht zu. So lieferten nach Hesse und Zeitschel 
1000 kg Orangebliiten bei der Enfleurage rund 100, bei der Mazeration 
400 und bei der Destillation mit Wasserdampf 1200 g 01, von denen 
etwa 400 g in das Wasser iibergehen 2). 

Die franzosischen Blumenpomaden spielen noch eine groBe Rolle 
in der Parfiimerie, obwohl sich nicht leugnen laBt, daB ihnen mancher 
Mangel anhaftet. Das mit den Blumen mazerierte oder mit den Biumen 
bestreute Fett nimmt die Biumengeriiche nur unvollkommen auf und 
Hefert bei der Auswaschung mit Alkohol Extraits, die im Geruch die 
Frische der Blume nicht in geniigendem MaBe wiedergeben. Die Po
madeIiauswaschungen leiden an einem fetten Geruch, der durch darin 
enthaltene Fetteile bedingt wird'. Die Annahme, daB man imstande 
sei, die Waschungen durch Ausfrieren von den Fetteilen zu befreien, 
ist eine irrige; denn es bleiben trotz Anwendung sehr tiefer Tempera
turen Teile des Fettes in Aikohol gelost, die dem Geruch. schaden und 
die Haltbarkeit des Extraits beeintrachtigen. 

Die Blumenpomaden werden von den franzosischen Fabrikanten, 
je nach ihrer Qualitat, mit verschiedenen Nummern belegt. Es gibt 
drei Qualitaten, die von einzelnen Fabrikanten als Nr. 6, Nr. 18 und 
Nr. 30, von anderen als Nr. 12, Nr. 24 und Nr. 36 bezeichnet werden, 
so daB also Nr. 6 und 'Nr. 12, Nr. 18 und Nr. 24, Bowie Nr. 30 und 
Nr.36 einander entsprechen. Die Pomaden Nr. 6 oder Nr. 12 eignen 
sich nicht zur Extraitfabrikation, da sie nur wenig wirklichen Biumen
auszug enthalten und meist Mischungen sind, denen mit atherischen 
Olen nachgeholfen ist. Sie werden fast ausschlieBHch als Haarpomaden 
benutzt, wozu sie sich auch ganz gut eignen. Nr. 18 bzw. Nr.24 ist 
diejenige Qualitat, welche der Parfiimeur im allgemeinen zu wein-

1) Ber. d. chern. Ges. 8l (1901), S. 293 und 2928, 86 (~lJ03), S. 1465. . 
2) Gildemeister und Hoffmann, Die a,therischen Ole, 2. A.ufl" :ad. 1, 

S. 260) (Leipzig 1910). 
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geistigen Ausziigen verwendet. Nr.30 bzw. Nr.36 ist die starkste 
Blumenpomade und dementsprechend auch die teuerste; sie wird nur 
von wenigen deutschen Parfiimeuren, welche Abnehmer fiir feinste 
ExtraitB d'Odeur haben, verarbeitet . 

. Diesa Blumenpomaden.haben frisch hergestellt noch nicht den feinen 
Duft der betreffenden Blume, erst etwa 6 Monate nach der Fabrika
tion ist das Aroma. vollstanc)ig entwickelt und die Pomade somit reif 
fiir unsere Zwecke. 

Aufbewahrung. Als Aufbewahrungsort der Blumenpomaden dient 
ein kiihler und trockener Keller Die Biichsen, worin die Pomaden 
aufbewahrt werden, miissen gut verschlossen sein. So sorgfaItig auf
bewahrte Blumenpomade baIt sich etwa 5 Jahre, ausgenommen die 
beiden Sorten Jasmin und Tuberose, welche nur etwa 2 Jahre halt
bar sind. 

Bei der Aufbewahrung von atherlBchen Olen muB man diese vor 
allem· vor Licht und Luft, welche ihre groBten Feinde sind, schiitzen. 
Das Licht farbt die meisten Ole dunkler, wahrend einige, z. B. Zitronen-
01, durch den EinfluB des Lichtes farblos werden. Die meisten athe
rischen Ole nehmen, wie schon erwahnt, mit Begierde Sauerstoff aus 
der Luft auf und verbinden sich damit chemisch. Die diinnfliissigen 
Ole werdensichtbar dickfliissiger und das Produkt der Oxydation ist 
ein harzartiger Korper. Diesen Vorgang bezeichnet man gewohnlich 
als Verharzen. Einige atheruche Ole, welche· Aldehyde enthalten, 
gehen unter Sauerstoffaufnahme in Sauren iiber, z. B. bildet sich im 
Zimtol Zimtsaure, im Bittermandelol Benzoesaure. 

Um sowohl eine Verdunstung, wie auch die soeben angefiihrte Ein
wirkung der Luft zu verhiiten, eine Einwirkung, die besonders durch 
das Tageslicht begiinstigt wird, bewahrt man die atherischen Ole an 
einem schattigen Orte in nicht zu groBen, moglichst gefiillten, gmsernen, 
gut vers3hlossenen Flaschen auf. ;Die Flaschen sind vor jeder Fiillung 
sorgfaItig zu reinigen und zu trocknen, auch muB man vermeiden, 
neues 01 mit einem alten Restezu vermischen. 

PriifuQg. Die atherisehen Ole werden vielfach verfaIscht. Die 
VerfaIschungen bestehen hauptBachlich in Vermischung eines teuren 
Oles mit einem billigeren, ferner in Zusatzvon Weingeist, fettem 01, 
kiinstlichen Estern u. dgl. m. 

In der Erkennung von VerfaIschungen sind, dank der Entwicklung 
der Terpenchemie in den letzten 20 J ahren, groBe Fortschritte zu ver
zeiohnen. Man ist heute imstande, bei ein'er nicht geringen Anzahl 
atherisoher Ole, auf Grund der Kenntnis ihrer Zusammensetzung, nioht 
nur die verfalsohten von reinen zu unterscheiden, sondern auch ihre 
Qualitat zu beurteilen. Dies geschieht durch Ermittlung des wesent
lichsten oder wichtigsten Bestandteiles. Man bestimmt bei Lavendelol, 
Bergamottol, Petitgrainol und anderen den Gehalt an Estern, bei 
Thymianol, Nelkenol, Bayol und Spanisch-Hopfenol den Gehalt an 
Phenol, bei Cassiaol und Lemongras61 die Menge des Aldehyds. Beim 
Sandelholzol zeigt die Analyse, wieviel Santalol, beim Palmarosaol, 
wieviel Geraniol das 01 entbalt. 
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Bei einer zweiten Klasse von Olen, deren Zusammensetzung eben
falls geniigend bekannt ist, ist eine Qualitats- oder Gehaltsbestimmung 
noch nicht moglich. Es liegt dies teils daran, daB der Wert nicht durch 
einen Bestandteil, sondern durch das Zusammenwirken mehrerer be
dingt wird, teils an der Unvollkommenheit der chemischen Unter
suchungsmethoden. Man ist bei diesen Olen in der Regel auf die Fest
stellung der normalen Beschaffenheit und das Fehlen haufig gebrauchter 
Verfalschungsmittel beschrankt. Solche Ole sind Zitronenol, Pome
ranzenol, Rosmarinol und Spikol, die man besonders auf Terpentinol 
zu untersuchen pflegt. 

Die unvollstandige Kenntnis der Zusammensetzung und die Mangel
haftigkeit der Priifungsmethoden lassen bei vielen Olen heute noch 
keine auf rationeller chemischer Grundlage beruhenden Untersuchungen 
zu. Die ganze Priifung besteht bei solchen Olen in der Ermittlung 
der physikalischen Konstanten. Da bei allen haufiger gebrauchten 
Olen durch jahrelange Beobachtungen fiir das spezifische Gewicht, 
das Drehungsvermogen, die Loslichkeit usw. Durchschnitts- und Grenz
zahlen festgestellt sind, so machen Abweichungen von diesen den 
Untersucher auf Verfalschungen aufmerksam. Das physikalische Ver
halten ist iiberhaupt sehr geeignet, fremde Zusatze schnell anzuzeigen; 
deshalb sollte bei der Untersuchung atherischer Ole stets mit der Fest
stellung der physikalischen Eigenschaften begonnen werden. Hierauf 
wendet man die speziellen Methoden, die Verseifung, Azetylierung, 
Aldehyd- und Phenolbestimmung an und priift endlich, wenn es an
gezeigt erscheint, auf Terpentinol, fettes 01, Alkohol oder Petroleum. 

Selbstverstandlich muB, wenn die praktische Verwertung eines Oles 
in Frage kommt, gleichzeitig mit der physikalischen und chemischen 
Untersuchung .die Priifung des Geruchs und Geschmacks erfolgen, da 
gerade wegen dieser Eigenschaften die atherischen Ole in der Parfii
merie, der Feinseifenfabrikation, der Likorfabrikation usw. Verwen
dung finden. 

Sehr wiinschenswert ist es, eine Probe echten, tadellosen Oles zum 
Vergleich zu haben. Man bringt je einige Tropfen des echten und des 
zu priifenden Oles auf Streifen von Filtrierpapier und vergleicht sie, 
indem man abwechselnd an beiden riecht. Diese Riechprobe wieder
holt man, nachdem der groBte Teil des Oles sich verfliichtigt hat, und 
kann auf diese Weise sowohlleichtfliichtige wie schwerfliichtige fremde 
Zusatze erkennen. . Schlecht destillierte (mit Brenz- oder Blasengeruch 
behaftete) oder nachlassig aufbewahrte, sonst aber unverfalschte Ole 
sind meist nur durch den Geruch, seltener dnrch die anderen Unter
suchungsweisen als solche zu erkennen. 

Das spezifische Gewicht ist wegen seiner leichten Bestimmbar
keit die bei den atherischen Olen am haufigsten ermittelte und deshalb 
am besten gekannte Eigenschaft. Da von den gebrauchlichsten Olen 
die zumssigen Maximal- und Minimalzahlen feststehen, so. gebOrt die 
Bestimmung des spezifischen Gewichts zu den wichtigsten nnd dabei 
bequemsten Untersuchungen. Das spezifische Gewicht eines Oles ist 
aber innerhalb gewisser Grenzen veranderlich und auBer yom Alter 
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aueh von der Gewinnungsart, sowie von der Herkunft und dem Reife
zustand des verarbeiteten Pflanzenmaterials abhangig. Die GroBe 
der Sehwankungen ist bei den einzelnen Olen so versehieden, daB sieh 
dariiber keine allgemeinen Regeln aufstellen lassen. Die Bestimmung 
des spezifisehen Gewiehts wird zweekmaBig mit der Mohr-West
phalsehen Senkwage ausgefiihrt, da die mit diesem Instrument er
zielte Genauigkeit bei riehtiger Handhabung hinreiehend ist. Man 
nimmt die Bestimmung am besten bei einer Temperatur von 15° a vor, 
nur bei Olen, welehe bei dieser Temperatur zu diekfliissig oder ganz 
oder teilweise erstarrt sind, bei einem entspreehend hoheren Warme
grade. 

Das optische Drehungsvermogen ist fiir die meisten Ole eine 
sehr charakteristisehe Eigensehaft und seine Bestimmung daher von 
Bedeutung. Besonders geeignet dazu ist der Halbsehatten-Polari
sationsapparat nach Lippich 1). LaBt die dunkle Farbe eines Oles 
die Beobachtung im 100 mm langen Rohre, das man gewohnlich be
nutzt, nieht zu, so verwendet man ein solches von 50 oder 20 mm Lange. 

Man bezeichnet mit an den im 100 mm-Rohr bei Natriumlicht 
direkt abgelesenen Drehungswinkel, mit (a)n das nach der Formel 

a 
(a)n = r:d" bereehnete spezifische Drehungsvermogen. Hierbei bedeutet 

1 die Rohrlange in Dezimetern und d das spezifische Gewicht der 
Fliissigkeit. 1m allgemeinen ist es nieht notig, eine bestimmte Tem
peratur innezuhalten; nur bei einzelnen Olen, wie Zitronen- und Pome
ranzenol fiihrt man die Bestimmung bei + 20° a aus. 

Zur Priifung der atherisehen Ole ist aueh die Bestimmung des 
Brechungsindex empfohlen worden; da die Breehungskoeffizienten 
der die atherischen Ole zusammensetzenden Bestandteile im graBen 
und ganzen a ber nur wenig voneinander verschieden sind, so ist ihre 
Bestimmung zum Nachweis von Verfalsehungen weit weniger geeignet 
als andere Priifungsweisen. 

Bei einigen atherisehen Olen gibt der Erstarrungspunkt einen 
guten Anhalt fiir die Beurteilung der Qualitat. Seine Bestimmung 
erfolgt im Laboratorium von Schi mme 1 & 00. mit Hilfe des in Fig. 121 
abgebildeten Apparates. Das Batterieglas Adient zur Aufnahme der 
Kiihlfliissigkeit oder des Kaltegemisehes. Das in dem Metalldeckel 
hangende Glasrohr B bildet einen Luftmantel um das Gefrierrohr a 
und verhindert das vorzeitige Erstarren des zu priifenden Oles. Das 
Gefrierrohr a ist oben weiter und wird an der Stelle enger, wo es auf 
dem Rande des Rohres B aufliegt. Zur Fixierung von a sind im Rohre B, 
etwa 5 em unter seinem oberen Ende, drei naeh innen gerichtete Glas
einstiilpungen angebraeht. Das in halbe Grade eingeteilte Thermo
meter wird von einer Metallscheibe dureh drei Federn, in denen es 
sieh leicht versehieben laBt, festgehalten. 

1) Wegen Handbabung des Polarisationsapparats sei auf das Werk von 
H. Landolt. Das optische Drehungsvermogen organischer Substanzen, 2. Auf!. 
(Braunschweig 1898), verwiesen. 
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Zur Ausfuhrung der Bestimmung fullt man das Batterieglas, je 
nach dem gewunscliten Grade der Abkuhlung, mit kaltem Wasser und 
Eisstiickchen oder auch nur mit zerkleinertem Eis; nur ausnahms
weise ist eine aus Eis und Kochsalz hergestellte Kaltemischung notig. 
DanngieBt man in das Gefrierrohr so viel von dem zu untersuchen
den Ole, daB es etwa 5 cm hoch darin steht, und bringt das Thermo
meter, das an keiner Stelle die Wand beruhren darf, in: die Flussigkeit. 
Wahrend des Abkuhlens ist das unterkuhlte 01 vor Erschutterungen, 
die ein vorzeitiges Erstarren 1) hervorbringen wurden, zu schutzen. 
1st das Thermometer etwa 50 unter dem 
Erstarrungspunkt, also bei Anis- und Stern
anisol auf 12 bzw. 10 0 C gesunken, so sucht 
man durch Reiben und Kratzen mit dem 
Thermometer an der GefaBwand die Kristalli
sation einzuleiten. Sollte dies auf diese Weise 
nicht gelingen, so bringt man ein Kristallchen 
von erstarrtem 01 oder etwas festes Anethol 
in die Flussigkeit, worauf das Erstarren unter 
starker Warmeentwicklung vor sich geht. Das 
Festwerden beschleunigt man durch fortwah
rendes Ruhren mit dem Thermometer, dessen 
Quecksilberfaden schnell steigt und endlich 
ein Maximum erreicht, das man als den Er
starrungspunkt des Oles bezeichnet. 

Da die atherischen Ole Gemenge verschie
den siedender Substanzen sind, so kann von 
dem Siedepunkt eines atherischen Ols, wie 
das haufig geschieht, streng genommen nicht 

. gesprochen werden. Man redet daher rich tiger 
von einer Siedete m pera tur und bezeich
net damit das Temperaturintervall, innerhalb 
dessen das 01 bei der einmaligen Destilla
tion aus einem gewohnlichen Siedekolbchen 
(Fig. 122) ohne Fraktionierung ubergeht. Man 
benutzt Thermometer mit verkurzter Skala, 
deren Quecksilberfaden sich ganz im Dampf 
befindet. 

Die von verschiedenen Beobachtern ge
machten Angaben uber die innerhalb be-

Fig. 121. A pparat zu r Bc
stimmuog des Erstarrungs
punktes eil).iger atherischer 

Ole. 

stimmter Grade uberdestillierenden Mengen desselben Oles stimmen 
selten uberein, weil die Resultate nicht nur durch die Form des 
Siedekolbens, sondern auch durch die Destillationsgeschwindigkeit und 
den Barometerstand stark beeinfluBt werden. Deshalb ist es not
wendig, bei der Untersuchung von gewissen Fraktionen einzelner Ole 
Kolbchen von bestimmten Dimensionen zu benutzen und eine be-

1) Ein zu friihes Erstarren findet baufig dann statt, wenn das 01 nicht ganz 
klar filtriert ist, da suspendierte Staubpartikel die Veranlassung dazu geben konnen. 
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stimmte Destillationsgeschwindigkeit einzuhalten.Zur Priifung von 
Zitronenol, Rosrnarinol und Spikol werden von Schimmel & Co. 
Ladenburgsche Kolbchen in der in Fig. 123 angegebenen GroBe ange
wandt. Bei den genannten Olen destilliert man von 50 cern 5 cern in 
der Weise iiber, daB in der Sekunde etwa 1 Tropfen fallt, und priift 
das Destillat im Polarisationsapparat. 

Sollen aus einem 01 einzelne Bestandteile isoliert werden, so muG 
die fraktionierte Destillation haufig wiederholt werden. Es ernpfiehlt 
sich, zur Vermeidung von Zersetzungen, oberhalb 200°C siedende 
Anteile im Vakuurn zu fraktionieren. Ester enthaltende Ole sind vor 
dem Fraktionieren zu verseifen, da die beirn Sieden sich leicht ab-

Fig. 122. Fig. 123. .. 
Siedekolbchen zur Bestimmung der Siedetemperatur iitherischer Ole. 

spaltenden Sauren die Fraktionierung storen und verandernd auf die 
Bestandteile der Ole einwirken konnen. 

Wahrend sich aIle atherischen Ole in starkern Alkohol leicht losen, 
ist nur ein Teil in verdiinntem Alkohol vollstandig loslich. Fiir 
letztere Ole wird diese Eigenschaft zu einem praktischen und schnellen 
Priifungsrnittel. Das schwerlosliche Terpentinol ist z. B. dadurch in 
den in 70 %igern Alkohol lOslichen Olen nachweisbar. Die Loslich
keitsbestimmung ist sehr einfach. Man bringtin ein graduiertes 
Zylinderrohr (Fig. 124) 1/2-1 ccm des zu priifenden Oles und setzt 
von dem Alkohol in kleinen Portionen so lange unter kraftigem Um
schiitteln hinzu, bis Losung erfolgt. Lost sich ein unter normalen Ver
haltnissen lOsliches 01 nicht, so kann man manchmal aus der Art der 
Triibung und der Ausscheidung des nicht loslichen Teiles Schliisse 
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auf die Verfalsehung ziehen. Petroleum sehwimmt auf dem 70 %igen 
Alkohol, wahrend fettes 01 sieh in Tropfen am Boden absetzt. 

Beim Mischen einiger Ole mit Petrolather, Paraffinol oder Sehwefel
kohlenstoff wird bisweilen eine Triibung beobaehtet und falsehlieh fiir 
eine unvollstandige LOsung angesehen, wahrend sie dureh den geringen 
Wassergehalt, den die Ole von ihrer Darstellung her besitzen, ver
anlaBt wird. Je sauerstoffreieher ein 01 ist, um so starker triibt es 
sieh mit Petrolather. Die Triibung tritt nieht ein, wenn man das 01 
vorher mit wasserfreiem Natriumsulfat vollstandig troeknet. Eine 
Ausnahme maeht Zimtaldehyd, der in Petrolather und in Piuaffinol 
so gut wie unloslieh ist. Daher losen sich auchCassiaol und Ceylon
Zimtol darin nur unvollstandig. 

Auf chemischem Wege ist die rationelle Priifung eines athe
rischen Oles nur dann moglieh, wenn seine Zusammensetzung oder 
doch wenigstens seine Hauptbestandteile be
kannt sind. Die ehemische Untersuchung muB 
moglichst darauf gerichtet sein, die als wert
voll erkannten Komponenten zu isolieren und 
quantitativ zu bestimmen. Dies hat man friiher 
nicht beriicksiehtigt und vor allem nicht be
dacht, daB sich Untersuchungsmethoden, welehe, 
wie die Hiiblsehe Jodadditionsmethode und 
die Ma u menesche Schwefelsaureprobe, bei 
den fetten Olen gute Resultate liefern, nieht 
ohne weiteres auf die atherisehen Ole iiber
tragen lassen. Auch die vielfach empfohlenen 
Farbreaktionen die darin bestehen, daB beim 
Zusammenbringen von irgendeinem ehemisehen 
Agens, meist Schwefelsaure oder Salpetersaure, 
mit einem atherischen Ole eine Farbung her
vorgerufen wird, sind im allgemeinen als un

Fig. 124. Zylinderrohr 
zur LosJichkeit b~. tim
mung atherischer Ole in 
Alkohol oder einem an-

deren Losungsmittel. 

brauehbar zu bezeiehnen. Praktisehe Bedeutung haben von chemi
sehen Methoden die Verseifung, die Azetylierung, die Aldehyd
bestimmung, die Phenolbestimmung und die Ermittlung der 
Methylzahl e~langt. 

Durch die wissensehaftliehe Untersuchung ist festgestellt, daB die 
atherischen Ole vielfaeh esterartige Verbindungen enthalten, deren 
Komponenten Alkohole, gewohrilich von der Zusammensetzung C1oH 180 
oder C1oH 200, einerseits und Saureradikale der Fettsaurereihe anderer
seits sind. Die fast ausnahrnslos wohlrieehenden Ester sind als die 
wichtigsten Bestandteile der atherischen Ole zu betrachten. !hre 
quantitative Bestirnrnung ist fiir die Beurteilung der Ole imrner wert
voll,selbst dann, wenn die Ester fiir den Gerueh nur von untergeord
neter Bedeutung sind; viel wiehtiger aber und geradezu die einzige 
rationelle Methode zur Qualitatspriifung ist die Bestimmung der Ester 
in den Fallen, wo sie die Trager des eharakteristischenGeruchs sind, 
wie beirn Bergarnottol und beirn LavendelOl. Ihre Bestimmung er
folgt nach der Methode der quantitativen Verseifung, wie sie in der 
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Analyse der Fette schon lange angewandt wird. Ihre Anwendung auf 
die atherischen Ole ist zuerst von A. Kre mell) empfohlen worden. 
Er unterscheidet Saurezahl (S.-Z.), Esterzahl (E.-Z.) und Verseifungs
zahl (V.-Z.)II). Da die atherischen Ole meist nur sehr wenig freie 
Saure enthalten, so kann man die Saurezahl im allgemeinen vernach
lassigen; nur alte, zum Teil verdorbene Ole pflegen etwas hohere Saure
zahlen aufzuweisen. 

Zur Verseifung wird in einem 100 ccm haltenden Kolbchen (Fig. 125) 
etwa 2g 01 auf 0,01 g genau abgewogen, mit ungefahr der doppelten 
Menge saurefreien, starken AIkohols verdiinnt und etwa vorhandene 
Saure nach Zusatz einiger Tropfen alkoholischer PhenolphtaleinlOsung 
(1 : 100) vorsichtig mit Halbnormal-Kalilauge neutralisiert, wozu bei 
den meisten Olen nur wenige Tropfen Lauge erforderlich sind. Auf 
diesa Weise erhalt man die Saurezahl. Dann setzt man weiter 10 bis 
20 ccm, bei sehr hohem Estergehalt auch noch mehr, alkoholische Halb
normal-Kalilauge zu und erhitzt das Kolbchen mit aufgesetztem Kiihl
rohr eine halbe bis eine Stunde auf dem Dampfbade, verdiinnt nach 
dem Erkalten den Kolbeninhalt mit etwa 50 ccm Wasser und titriert 
den fiberschuB von Lauge mit Halbnormal-Schwefelsaure zurUck. 

Die Saure- bzw. Esterzahl ergibt sich aus der Formel 

s.-z.} _ 28 . a 
E.-Z. - s ' 

worin a die Anzahl der verbrauchten ccm alkoholischer Halbnormal
Kalilauge und s die angewandte Olmenge in Grammen bedeutet. 

Um aus der gefundenen Esterzahl den Gehalt eines Oles an Linalyl-, 
Geranyl- oder Bornylazetat (ClOH170CHaCO, Mol.-Gew. 196) zu be
rechnen, wendet man die Gleichung an: 

196· V.-Z. 
560 = Proz. Ester. 

Bei den Essigestern von Alkoholen der Formel CloH190CHaCO 
(Mol.-Gew. 198), wie Menthol und Citronellol, ist der Estergehalt in 
Prozenten ausgedriickt = 

198· V.-Z. 
560 

Um den Gehalt an Alkoholen ClolilSO (Mol.-Gew. 154), CloH 200 
(Mol.-Gew. 156) und C15H 240 (Mol.-Gew. 220) zu finden, dienen die 
Formeln: 

154· V.-Z. 
560 

156· V.-Z. 220· V.-Z. 
560 und -WO--

Erwahnt sei noch, daB in allen Olen, die Aldehyde enthalten, die 
Esterbestimmung du~ch Verseifung nicht ausgefiihrt werden kann, 

1) Pharm. ZentralbI. 1888, S. 482 u. 505; 1889, S. 133. 
S) V gl. S. 83. 
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da dabei ein durch die Zersetzung der Aldehyde bedingter, mit der 
Dauer der Einwirkung steigender Verbrauch von Alkali stattfindet, 
der aber keine Auskunft iiber die Menge der zersrorten Aldehyde gibt. 
Auch Phenole wirken st6rend und mussen deshalb vor der Verseifung 
durch Ausschiitteln des Oles mit 3-5% iger, wasseriger Lauge entfernt 
werden. 

Viele atherische Ole enthalten als wichtige Bestandteile Alkohole 
der Formel C1oH180, C1oH200 und C1sH 240, z. B. Borneol, Geraniol, 
Terpineol, Linalool, Menthol, Citronellol und Santalol. Zur quanti. 
tativen Bestimmung kann man ihr Verhalten gegen Essigsaure-

Fig. 125. Kolbcben zur Bestimrnung 
der Verseifungszahl atberiscber Ole. 

Fig. 126. KOIbcben zur qU8ntitativen 
Azetylierung atheriscber Ole. 

anhydrid, mit dem sie sich beim Erhitzen zu Essigsaureestern urn· 
setzen, benutzen. Die Reaktion verlauft nach der Gleichung: 

C1oH180 + (CHaCO)20 = C1oH 170CH3CO + CHaCOOH. 
Die Umsetzung erfolgt quantitativ bei Borneol, Geraniol, Menthol 

und Santalol und erm6glicht eine genaue Bestimmung dieser K6rper. 
Weniger giinstig liegen die Verhaltnisse bei Linalool und Terpineol, 
da diese beimKochen mit Essigsaureanhydrid sich teilweise unter Wasser· 
abspaltung und Bildung von Terpenen zersetzen. Man kann jedoch 
auch bei diesen Alkoholen vergleichbare Zahlen erhalten, wenn stets 
die gleiche Menge Essigsaureanhydrid angewandt und dieselbe Zeit· 
dauer des Erhitzens eingehalten wird. 

Zur quantitativen Azetylierung werden nach Schimmel & Co. 
etwa 10 ccm des Oles mit dem gleichen Volumen Essigsaureanhydrid 
unter Zusatz von etwa 2 g wasserfreiem Natriumazetat in einem mit 
eingeschliffenem Kiihlrohr versehenen K6lbchen (Fig. 126) eine Stunde 
in gleichmaBigem Sieden erhalten. Nach dem Erkalten setzt man zu 
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dem Kolbeninhalt etwas Wasser und erwarmt unter mehrmaligem 
Umschiitteln 1/, Stunde auf dem Wasserbade, um das iiberschiissige 
Essigsaureanhydrid zu zersetzen, scheidet darauf das Ol im Scheide
trichter ab und wascht so lange mit Wasser oder besser Kochsalzlosung 
nach, bis die Reaktion neutral ist. 

Von dem mit wasserfreiem, schwefelsaurem Natron getrockneten, 
azetylierten Ole werden 2 g nach dem auf S. 412 beschriebenen Ver
fahren verseift. Die der Esterzahl entsprechende Menge des im ur
spriinglichen Ole enthaltenen Alkohols berechnet man nach folgenden 
Gleichungen: 

1 P Alk h 1 0 H 0 . .. l' h 01 a . 7,7 . roz. 0 0 10 181m ursprung 10 en e = s _ a . 0,021' 

2. 010 H20O 
a·7,8 

» » » » 
S - a ·0,021' 

3. O15 H24O 
a· II 

» 
s - a· 0,021 

In diesen Formeln bezeichnet a die Anzahl der verbrauchten ccm 
Halbnormal"Kalilauge, s die Menge des zur Verseifung verwandten 
azetylierten Oles in Grammen. 

Auf Aldehyde wirkt Essigsaureanhydrid verschieden. Wahrend 
Oitronellal quantitativ in Isopulegolazetat iibergefiihrt wird, entstehen 
beim Oitral unbestimmte Mengen verseifbarer; bis jetzt noch unbe
kannter Produkte. 

Eine fiir aIle atherischen Ole gleichmaBig anwendbare Methode zur 
Bestimmung des Aldehydgehalts ist noch nicht gefunden. Fiir 
einzelne Ole sind besondere Verfahren ausgearbeitet, die wir bei den
selben anfiihren werden. 

Benedikt und GriiBner 1) haben die quantitative Methoxyl
bestimmung zur Untersuchung der atherischen Ole empfohlen und 
ihre Brauchbarkeit an einer Reihe von Beispielen gezeigt. Sie be
zeichnen als Methylzahl die Zahl, die angibt, wieviel mg Methyl 
1 g Substanz beim Kochen mit Jodwasserstoffsaure abspaltet. Dabei 
wird Athyl oder Propyl und Isopropyl durch die aquivalente Menge 
Methyl ersetzt gedacht. Die gewonnene Menge Jodsilber wird also in 
allen Fallen auf Methyl umgerechnet. Die durch Kochen von 0,2-0,3 g 
des zu untersuchenden Oles mit Jodwasserstoffsaure (von spez. Gew. 
1,70, der man nach Herzig 8 % Essigsaure zusetzt) entstehenden 
Dampfe von Jodmethyl werden in einem geeigneten Apparat zunachst 
durch erwarmtes Wasser geleitet, in dem etwas Phosphor suspendiert 
ist, damit etwa mitgerissene Joddampfe zuriickgehalten werden. Nach
dem das Jodmethyl diese Vorlage passiert hat, wird es von einer alko
holischen Silbernitratlosung aufgefangen und das ausgeschiedene Jod
silber gewogen. 

I) Cbem.-Ztg. 1889, S.872 und 1087. 
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Zur annahernd genauen Phenolbestimmung in atherischen Olen 
benutzt man die Eigenscha.ften der Phenole, mit A1kalien wasserlosliche 
Verbindungen einzugehen. Schuttelt man ein abgemessenes Quantum 
eines Oles mit Lauge, so kann man aus der Volumverminderung den 
ungefahren Gehalt an Phenolen berechnen. Die verwandte Natron
lauge soll bei Thymol und Carvacrol enthaltenden Olen (Thymianol, 
Spanisch Hopfenol) 5 %ig, bei eugenolhaltigen Olen (Nelkenol, Nelken
stielOl, Pimentol, Bayol, ZimtbIatterol) 3 %ig sein. Verwendet man 
starkere Konzentrationen, so fallen die Resultate zu hoch aus, weil 
die Lange im Verein mit dem Phenolalkali lOsend auf die Nichtphenole 
einwirkt. 

Das am meisten benutzte Verfalschungsmittel ist das Terpentinol. 
Haufig kann es durch seinen charakteristischen Geruch erkannt werden, 
besonders bei Olen, die kein Pinen enthalten, das den Hauptbestand
teil des Terpentinols bildet. 1m allgemeinen bewirkt seine Gegenwart 
Veranderungen des spezifischen Gewichts, der LOslichkeit, der Siede
temperatur und des optischen Drehungsvermogens. Hierbei ist zu 
beachten, daB es sowohl rechts-, wie linksdrehende Terpentinole gibt.· 

Zedernholz-, Kopaiva- und Gurjunbalsamol gehOren wegen 
ihrer Billigkeit und ihres schwachen Geruchs zu den beliebtesten und 
gefahrlichsten Verfalschungsmitteln; sie lassen sich aber durch ihre von 
vielen atherischen Olen stark abweichenden, physikalischen Eigenschaf
ten, die SchwerlOslichkeit in 70-90 %igem oder noch starkerem Al
kohol, das hohe spezifische Gewicht (uber 0,900), die oberhalb 250 0 C 
liegende Siedetemperatur und ihr Drehungsvermogen in den· meisten 
Fallen ohne Schwierigkeit erkennen. 

Der Zusatz von Alkohol zu einem atherischen Olhat immer die 
Erniedrigung des spezifischen Gewichts zur Folge. In Wasser fallende 
Tropfen eines spiritushaltigen Oles bleiben nicht klar und durchsichtig, 
wie dies bei reinen Olen der Fall ist, sondern werden undurchsichtig 
und milchig trobe. 

Zum direkten Nachweis des Alkohols erhitzt man das verdachtige 
01 bis zum beginnenden Sieden, fangt die zuerst ubergegangenen 
Tropfen in einem Reagenzglase auf und filtriert, um mitgerissene 01-
tropfchen zu entfernen, durch ein mit Wasser benetztes Filter. Das 
Filtrat macht man mit verdunnter Kalilauge stark alkalisch und ver
setzt es nach dem Erwarmen auf 50-60 0 C mit einer LOsungvon Jod 
in Jodkalium bis zur bleibenden Gelbfarbung. Bei Gegenwart von 
Alkohol scheiden sich nach einiger Zeit charakteristische Kristallchen 
von Jodoform abo Zu beachten ist hierbei, daB auch andere Korper, 
wie Aldehyde, Azeton und Essigather unter den angegebenen Be
dingungen Jodoform geben. 

GroBere Mengen von Alkohol lassen sich aus atherischen Olen mit 
Wasser ausschiitteln, aus dem der Alkohol wieder durch Destillation 
ausgetrieben und durch die Jodoformreaktion nachgewiesen werden 
kann. Nimmt man die Ausschuttelung in einem graduierten Zylinder 
vor, so entspricht die Zunahme der Wasserschicht ungefahr der Menge 
des AlkoholB. Statt Wasser verwendet man nach Hager beBser Glyze~ 
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rin, weil bei diesem die beiden Schichten sich besser trennen und eine 
genauere Ablesung moglich ist. Die Menge des Alkohols kann man 
auch ungefahr berechnen, wenn man das spezifische Gewicht des Oles 
vor und nach dem Ausschiitteln mit Wasser bestimmt. 

Mit fettem 01 versetzte atherische Ole hinterlassen beirn Ver
dunsten auf Papier einen dauernden Fettfleck. Bei hochsiedenden 
und schwerfliichtigen atherischen Olen bleiben jedoch manchmal ahn
Hche Riickstiinde, die zu Tauschungen Veranlassung geben konnen. 
Fettes 01 ist unloslich in 90 %igem Alkohol, mit Ausnahme von Rizinus-
01, das aber in 70 %igem Alkohol unloslich ist. Zur Trennung des 
fetten Oles vom atherischen destilliert man letzteres mit Wasserdampf 
ab oder entfernt es durch Verdunsten in einem offenen Schiilchen auf 
dem Wasserbade, wobei zu beriicksichtigen ist, daB manche atherischen 
Ole, wie Bergamott-, Zitronen-, Pomeranzen-, Anis- und Sternanisol, 
auch wenn sie nicht verfiilscht sind, einen Riickstand von mehreren 
Prozenten hinterlassen. 1m Riickstande kann das Fett durch Erhitzen 
mit Kaliumbisulfat im Reagenzglase an den sich entwickelnden, stechen
'den Dampfen von Acrolein nachgewiesen werden. Beim Entziinden 
des Riickstandes auf einem Platinblech wird der charakteristische 
Geruch von angebranntem Fett wahrnehmbar. 

Da die fetten Ole zwischen 180 und 200 liegende Verseifungszahlen 
geben, so kann die Menge des Fettzusatzes entweder im Ole selbst oder 
im Destillationsriickstande ermittelt werden. 

Mit KokosOl verfalschte Ole erstarren ganz oder teilweise im Kalte
gemisch. Kokosol ist im Kanangaol, Zitronellol und Palmarosaol an
getroffen und auf die angegebene Weise quantitativ ermittelt worden. 

MineralOl, Paraffinol, Petroleum und Petroleumfrak
tionen sind in Alkohol unloslich und deshalb in atherischen Olen ohne 
Schwierigkeit nachzuweisen; auBerdem sind sie meist durch ihr nie
driges spezifisches Gewicht zuerkennen. Mit Mineralol versetztes 
Palmarosaol lOst sich nur zum Teil in 70 %igem. Alkohol. Behandelt 
man den unloslichen Riickstand nacheinander mit 90 %igem und ab
solutem Alkohol, so bleibt ein 01 zuriick, das sich zwar anfangs mit 
konzentrierter Schwefel- und Salpetersaure braunt, in der Haupt
sache aber gegen diese Sauren, ebenso wie gegen Alkalien, bestandig 
ist und beim Verseifen mit alkoholischer Kalilauge keine Verseifungs
zahl gibt. 

Der Siedepunkt der MineralOle ist verschieden. Die Kohlenwasser
stoffe des Brennpetroleums sieden ziemlich gleich mit den Terpenen. 
Niedriger siedende Fraktionen sollen zuweilen zur Verfalschung des 
Terpentinols benutzt werden. Hoher, etwa um 250 0 C.siedendes Mi
neralol ist im Zitronellol und im GingergrasOl gefunden. Die Petro
leumfraktionen von niedrigem Siedepunkt sind mit Wasserdampf leicht 
fliichtig, die hOheren jedoch nicht oder nur sehr wenig. 

Ein Verfahren zur quantitativen Bestimmung von MineralOl besteht 
darin, daB man den nach dem Wegoxydieren des atherischen Oles mit 
rauchender Salpetersiiure verbleibenden Riickstand wiegt. Zu be
merken ist, daB einige atherische Ole, wie Rosenol, Neroliol und andere, 
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groBere oder kleinere Mengen von Paraffinen als naturliche Bestand-
teile enthalteil.. . 

Chloroform, das einige Male in atherischen Olen gefunden ist, 
laBt sich durch Destillation auf dem Wasserbade isolieren und durch die 
Isonitrilreaktion nachweisen. Diese besteht darin, daB man eine kleine 
Menge des verdachtigen Destillats mit einigen Tropfen .Anilln und 
alkoholischer Atznatronlosung zusammenbringt und gelinde erwarmt; 
Bei Gegenwart von Chloroform entstehen die auBerst widerwartig und 
betaubend riechenden Dampfe des Isobenzonitrils. 

Die inder Parftimeriefabrikation angewandten iltherischen Ole. 

Nachdeni im Vorhergehenden die allgemeinen Eigenschaften der 
atherischen Ole erOrtert und die wichtigsten Methoden zu ihrer Priifung 
angegeben sind, sollen im Folgenden die in der Parfiimerifabrikation 
Verwendung findenden atherischen Ole einzeln besprochen werden. 
Da eine brauchbare Klassifikation dieser Ole bis jetzt nicht vorhanden 
ist, sind die Ole in alphabetischer Reihenfolge aufgefiihrt, wobei ein
zelne zusammengehorige Gmppen zusammengefaBt sind. 

Abietineenole. Unter dem Namen Terpentinol werden haufig alIe 
atherischen Ole zusammengefaBt, welche aus den Terpentinen und 
anderen Pflanzenteilen der Abietineen durch Destillation gewonnen 
werden; richtiger ist es, nur das aus dem Terpentin durch Destillation 
mit Wasser oder Dampf gewonnene 01 als Terpentinol. das durch 
trockene Destillation der harzreichen Kiefernwurzehi. erhaltene 01 aber 
als Kienal, die aus den Nadeln oder einjahrigen Zapfen verschiedener 
Nadelgewachse erhaltenen aromatischen Destillate als Fichtennadel
ole zu bezeichnen. Die eigentlichen Terpentinole bestehen fast aus
schlieBlich aus Pinen (C1oH16), die Kienole zum groBten Teile aus diesem 
Kohlenwasserstoff, wahrend bei den Fichtennadelolen der Pinengehalt 
vielfach gegen Limonen oder sauerstoffhaltige Korper, namentlich 
Bornylazetat, zuriicktritt. 

Von den Olen der Abietineen spielen nur einige Fichtennadelole in 
der Parfiimerie eine Rolle; wir wollen aber auch die, wichtigsten Ter
pentinolsorten hier anfiihren, zumal sie als Verfalschungsmittel fiir 
andere atherische Ole eine groBe Rolle spielen. 

Die wichtigsten Terpentinole, die auch allein einen bedeuten
. den Handelsartikel bilden, sind das amerikanische und das franzasische. 
Ersteres wird hauptsachlieh aus dem Terpentin von Pinus heterophylla 
(Ell.) Budw. (P. Taeda var. heterophylla Ell.), Pinus echinata Mill. 
und Pinus australis Mich. im ostlichen Teile von Nordamerika, von 
Florida bis NordkaroIina, gewonnen. Es dreht die Ebene des· polari
sierten Lichts meist mehr oder weniger schwach nach rechts, bisweilen 
aber auch nach links, was· sieh leicht daraus erklii.rt, daB es aUS dem 
Terpentin verschiedener Pinusarten destilliert wird. Das spezifisehe 
Gewicht schwankt zwischen 0,865. und 0,870. Das franzosische wird 
ausTerpentin von Pinus Pinaster Solander (Pinus maritima Poiret) , 

S c h ra u th, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Aun. 27 
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dar Strandkiefer, hauptsachlich in den westfranzosischen Diinenland
schaften ("Landes"), der Departements Gironde, Landes und Lot-et
Garonne gewonnen. Die Hauptstapelplatze sind Mont de Marsan, Dax, 
Bordeaux und Bayonne. Das 01 unterscheidet sich von dem amerika
nischen dadurch, daB es den p01arisierten Lichtstrahl nach links ab.
lenkt (aD = - 20° bis - 40°), sowie durch seinen feinen und an
genehmeren Gernch. Die sonstigen Eigenschaften sind dieselben wie 
die des amerikanischen Terpentinols. 

Seit einer Reihe .von Jahren tritt spanisches Terpentinol als regel
maBiger Handelsartikel auf. Es stammt von derselben Pinusart wie 
das franzosische und stimmt daher mit diesem vollkommen uberein. 

Das osterreichische Terpentino1, welches in Niederosterreich aus 
dem Terpentin von Pinus Laricio Poir. gewonnen wird und nur lokale 
Bedeutung hat, ist in seinen Eigenschaften den beiden vorher genannten 
ahnlich. 

Das sogenannte deutsche, russische oder polnische Terpentinol ist 
Kieno1 und unterscheidet sich von den eigentlichen Terpentin6len u. a. 
durch seinen unangenehmen, brenzligen Gernch. 

Reine, frische Terpentinole sind dunnflussig und farblos und lOsen 
sich in 12 Teilen 90 %igem Weingeist klar auf. 

Die Fichtennadelole haben wegen ihres balsamischen und er
frischenden Tannenduftes zur Herstellung verschiedener Tannenduft
essenzen zum Zwecke der Zerstaubung in W ohn- und Krankenzimmern 
und zur Bereitung aromatischer Bader in der feineren Parfiimerie- und 
Seifenfabrikation in neuerer Zeit zunehmende Verwendung gefunden. 
Es kommen hier hauptsachlich die folgenden Ole in Betracht: das 
Edeltannennadelol, das Templinal und das Latschenkiefer
oder Krummholzol. 

Das Edeltannennadelol, das aus den Nadeln und Zweigspitzen 
der Abies alba Miller (Abies pectinata D. C., Abies excelsa Lk.) haupt
sachlich in der Schweiz, Tirol, Niederosterreich und dem Schwarzwald 
gewonnen wird, ist eine farblose, balsamisch riechende Flussigkeit von 
0,867-0,886 spezifischem Gewicht und einem Drehungswinkel aD = 
- 20 ° bis - 59 0, die sich in etwa 5 Teilen 90 %igem Weingeist lost. 

Das Templinal oder Edeltannenzapfenal, welches in einigen 
Gegenden der Schweiz und des Thuringer Waldes aus den im August 
und September gesammelten einjahrigen Frnchtzapfen der Edeltanne 
durch Dampfdestillation gewonnen wird, ist ein farbloses, angenehm 
balsamisch riechendes, etwas an Zitronen und Pomeranzen erinnerndes 
01 von 0,851-0,870 spezifischem Gewicht und einem Drehungswinkel 
aD = - 60 ° bis - 84 0 und gibt mit 6 Teilen 90 %igem Weingeist 
eine klare Losung. Es zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Links
Limonen aus. Da dieses stark drehende Terpen sein wertvollster Be
standteil ist, so ist fur die Gute des Oles sein Rotationsvermogen maB
gebend: je starker die Linksdrehung und je niedriger das spezifische 
Gewicht, um so groBer der Gehalt an Limonen. 1m Handel fiihrt es 
haufig die unrichtige Bezeichnung Kiefernadelol (Oleum Pini sil
vestris). 
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Das aus den frischen Nadeln und jungen Zweigspitzen von Picea 
excelsa Lie. destillierte 01, das bis jetzt keinen Handel8a.rtikel bildet, 
hat nach Schimmel & Co. einen ebenso angenehm at<?matischen Ge
ruch wie das 01 aus den Nadeln und'Zapfen der Edeltanne. 

Das Latschenkiefernol wird aus den frischen Na.deln und jungen 
Zweigspitzen der Pinus montana Miller (Pinus Pumilio Hae1I.lee) ha.upt
sachlich in den osterreichischen Alpenlandern gewonnen. Es illt fublos, 
hat einen angenehmen balsamischen Geruch und ein spe~ifi8Ches Ge
wicht von 0,858--0,875. 

TerpentinOl wird in neuerer Zeit vielfach verfDJscht, und zwar haupt
sachlichmit Petroleumfraktionen, Harzessenz, Tetrachlorkohlenstoff, 
Kienol u. a. Der Nachweis und besonders die quantitative Bestirnmung 
ist oft nicht leicht 1). ' 

Ajowantil, das atherische 01 aus den FrUchten von Carum Ajowan 
Bentk et Hoole., einer in Indien kultivierten Umbellifere, ist eine fast 
farblose oder braunlich gefarbte Fliissigkeit von ausgesprochenem 
Thymiangeruch. Es wird in Europa nur wegen seines Hauptbestand
teils, des Thymols, destilliert. Der iibrige Teil des .Ols, etwa die 
HaUte, besteht aus Kohlenwasserstoffen, die unter dem Namen Thymen 
als Seifenparfiim verkauft werden. Thymen ist ein hauptsachlich aus 
Cymol bestehendes Kohlenwasserstoffgemisch. Es rieeht ebenfalls 
nach Thymianol, wenn auch bei weitem weniger fein. 

Angelika61 (Oleum Angelicae) wird aus der Engelwui'z(Archan
gelica officinalis Holfm., Angelica Archangelica L.), einer imnord
lichen Europa und Asien heimischen und in Deutschland. hier und ~ da 
kultivierten Umbellifere, gewonnen. Es bildet frisch destilliert eine 
farblose Fliissigkeit, die sich beirn AufbewahreiI durch den EinfluB 
von Luft und Licht gelb bis braun farbt, hat einen aromatischen Geruch 
und brennenden Geschmack un<I ein spezifisches Gewicht von 0,85;J 
bis 0,918. Es findet auBerst selten in der Feinseifenfabrikation Ver
wendung. 

Es kommt auch nooh ein Angelikasamenol im Handel vor, das 
dem WurzelOl sehr ahnlich ist. Es hat ein spezifisches Gewicht von 
0,851-0,890. 

Als charakteristischer Bestandteil der Angelikaole ist Phellandren 
zu erwahnen. 

Anistil (Oleum Anisi) wird aus dem zerkleinerten Samen von Pim
pinella Anisum L. durch Destillation gewonnen'. Der Anis wird jetzt 
fast in allen Erdteilen angebaut. In Deutschland wird hauptsachlich 
russischer Anis destilliert. Das Anisol ist farbl9s oder von strohgelber 
Farbe, hat Anisgeruch und einen angenehm siiBlichen, hinterher bren
nenden Geschmack. Es ist bei 20° C diinnfliissig; in der Kalte erstarrt 
es zu einer schneeweiBen, kristallinischen Masse, die bei 15 ° C zu schmel
zen beginnt und sich bei 19-20° C vollstandig verfliissigt; Unter 

1) Vgl. J. Marcusson und H. Herzfeld, Chem. Zt¥. 1909, 88, S; 966,980 
und 1081, 1910, 84, S. 285; Lunge und Berl, ChemlBcb-Tecbnisehe Unter
suchungsmethoden, 6. Aufl., 3. Bd. Berlin 1911, S.917. 

27· 
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Umstanden kann das 01 betrachtlich unter seinen Erstarrungspunkt 
abgekiihlt werden, ohne daB es fest wird, und kann lange Zeit im Zu
stande der Dberschmelzung verharren. Das Hineinfallen eines Staub
chens, die Berfthrung mit einem Anetholkristall, eine starke Erschiit
terung oder das Kratzen mit einem Glasstabe an der inneren Glaswand 
bewirkt dann ein plotzliches, mit erheblicher Temperatursteigerung 
verbundenes Kristallisieren der Fliissigkeit. Den hOchsten Punkt, den 
dabei ein hineingestelltes Thermometer erreicht, nennt man den Er
starrungspunkt. Er ist yom Anetholgehalt abhangig und liegt bei 
normalen Olen zwischen 15° und 19° O. Das fliissige 01 hat bei 20° C 
ein spezifisches Gewicht von 0,980-0,990 und ist schwach linksdrehend. 
Es gibt mit 3 Teilen 90 %igem Weingeist eine klare LOsung. 1m fliis
sigen Zustande verharzt das 01 an der Luft und verliert die Eigenschaft 
zu kristallisieren. Deshalb ist Anisol in dicht geschlossenen Flaschen 
an einem kiihlen Orte aufzubewahren. 

Das Anisol besteht hauptsachlich aus zwei isomeren Verbindungen 
01Ji120, dem bei gewohnlicher Temperatur festen Anethol und dem 
fliissigen Methylchavicol. Ersteres, das zu 80-90 % im Anisol ent
halten ist, ist' der Trager der charakteristischen Eigenschaften des 
Oles und bedingt seinen Wert. Es bildet schneeweiBe Blattchen und 
Schup):>en, die leicht !Oslich sind in Alkohol, Ather und sonstigen Lo
sungsmitteln der atherischen Ole. Es schmilzt bei 22-23 ° 0 zu einer 
farblosen, optisch inaktiven Fliissigkeit von reinem Anisgeruch und 
stark siiBem Geschmack und lost sich in 2-3 Vol. 90 %igem Alkohol. 
Sein spezifisches Gewicht ist bei 25° 0 0,984-0,986. 

Dem gewohnlichen Anisol sehr ahnlich ist das Sternanisol, das 
aus den Friichten einer Illicium-Art hauptsachlich in den siidwest
lichen Provinzen Ohinas und der franzosischen Kolonie Tongkin ge
wonnen wird. Es enthalt auch 80-90 % Anethol und bildet eine farb
lose oder gelbliche, in der Kalte erstarrende Fliissigkeit von anisartigem 
Geruch und intensiv siiBem Geschmack. Es hat bei 15° 0 ein spezi
fisches Gewicht von 0,98-0,99 und ist schwach linksdrehend, bisweilen 
auch schwach rechtsdrehend, und ist klar !Oslich in 3 und mehr Teilen 
90 %igem Alkoho1. Der Erstarrungspunkt liegt zwischen 14 und 
18° O. - Die unter dem Namen "Blumenole" im Handel vorkommen
den Sternanisole, deten Erstarrungspunkt zwischen 8 3/ 4 und 13 3/ 4° 0 
liegt, werden nach Schimmel & 00. nicht von den Bliiten des Stern

. anisbaumes, sondern aus den unreifen Friichten gewonnen und sind 
als minderwertig zu bezeichnen. 

Das Anisol wird mit Terpentinol, Zedernholzol, Kopaiva- und 
Gurjunbalsamol, Spiritus, Walrat und fettem 01 verlalscht, Verlal
schungen, die sich durch Bestimmungen des spezifischen Gewichts, des 
Drehungsvermogens, des Erstarrungspunktes und der Loslichkeit er
mitteln lassen. Mit Fenchelol oder Fenchelsteatopten verschnittene 
Anisole lassen sich durch ihre Rechtsdrehung im Polarisationsapparat 
erkennen. Bei der Probeentnahme zur Untersuchung ist darauf zu 
achten, daB das 01 zuvor vollkommen geschmolzen und zu einer homo~ 
genen Fliissigkeit gemischt war. 
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Yom Sternanisol ist das Anisol nur durch den Geruch und Geschmack 
zu unterscheiden; aIle sonst empfohlenen Unterscheidungsmethoden 
sind unzuverlassig. . 

AnrantieenOle. Die Aurantieen, namentlich die Gattnng Citrus, 
liefern eine ganze Reihe von atherischen Olen, welche samtlich durch 
groBen Wohlgeruch ausgezeichnet sind und deshalb vielfache Ver
wendung in allen Zweigen der Parfumerie finden. Sie gehoren wegen 
ihrer mannigfachen Verwendung zu den wichtigsten atherischen Olen 
nnd kommen in sehr groBen Mengen in den Handel. Ihre Darstellung 
erfolgt im ausgedehntesten MaBe im sudlichen Italien und Sizilien, woo 
selbst Tausende von Arbeitern ihren Le bensunterhalt dadurch erwerben. 

Die atherischen Ole sind in Oldrusen, die sich teils in den Frucht
schalen, teils in den Bluten, teils in denBlattern finden, aufgespeichert. 
Aus den Fruchtschalen werden Zitronenol, Bergamottol und Pome
ranzenol, aus den Bluten Neroliol, aus den Blattern und unreifen Fruch
ten Petitgrainol gewonnen. 

Die Fruchtschalenole werden durch Pressen gewonnen, weil hier 
die Dampfdestillation zu ganz minderwertigen, unbrauchbaren Pro
dukten fuhrt. 

In Suditalien sind iur Gewinnung von Zitronen-, Pomeranzen
und Bergamottol drei verschiedene Verfahren im Gebrauch, del' Spugna
ProzeB, del' Scorzetta-ProzeB und die Fabrikation mit del' Maschine. 

Bei dem Processo alIa spugna schneidet del' Arbeiter die Schale in 
drei Langsstreifen von del' Frucht herunter und driickt sie dann gegen 
einen Schwamm, den er fest in del' rechten Hand halt. Die Olbehiilter 
platzen und geben den Inhalt an den Schwamm ab, del' ~it der Hand 
ausgepreBt wird, sobald er genug 01 aufgenommen hat. . 

Bei dem Scorzetta-ProzeB wird die Frucht in zwei Half ten ge
schnitten und del' Inhalt mit einem Loffel entfernt. Die beiden Schalen
half ten werden dann unter fortwahrendem Drehen in del' Hand von 
allen Seiten auf den Schwamm gepreBt. 

Die Macchina dient fast ausschlieBlich zur Bergamottolfabrikation, 
da diese Frucht sich wegen ihrer runden Gestalt besonders dazu eignet. 
Die Macchina ist ein ganz sinnreich konstruierter Apparat, in dem die 
Eruchte zwischen zwei PreBtellern in walzende Bewegung gebracht 
werden, wobei sie durch vorhandene Spitzen odeI' Schneiden angeritzt 
werden und ihr 01 abgeben, das durch Offnungen im unteren PreB
teller in eine Schale abflieBt. 

Ein fruher in Nizza, jetzt abel' nul' noch in Westindien bei del' Dar
stellung von Limettol verwandtes Instrument, die Ecuelle a. piquer, 
besteht aus einer mit aufrechtstehenden, messingnenNadeln versehenen 
Schussel, die im Grunde in eine Rohre auslauft. Die durch die Nadeln 
angestochenen Friichte lassen das 01 heraustropfen, daB sich in der 
Rohre ansammelt und von Zeit zu Zeit in die SammelgefaBe entleert 
wird. 

Das von dem Wasser und den schleimigen Ruckstanden abgegossene 
und durch Filtrieren gereinigte 01 kommt in kupfernen "Ranrieren" 
von 50 kg Inhalt in den Handel. 
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In den groBeren Fabriken destilliert man die bei den verschiedenen 
mechanischen Verfahren verbleibenden Riickstande und gewinnt da
durch noch erhebliche Mengen 01; das jedoch von ganz minder
wertiger Beschaffenheit ist. Die destillierten Ole finden die ausge
dehnteste Verwendung zum Verschneiden der besseren Sorten, wo
durch das Geschaft in den Essenzen auBerordentlich demoralisiert ist, 
da nur ein sehr erfahrener Kenner eine solche Beimengung mittels 
des Geruchssinns zu erkennen vermag. Chemische und physikalische 
Untersuchungsmethoden versagen hier vollstandig. 

Die Gewinnung del' Agrumenole durch Destillation mit Wasserdampf 
im Vakuum ist iiber das Versuchsstadium kaum hinausgekommen und 
bis jetzt fiir den Handel ohne jede Bedeutung. 

Die Citrusschalenole verderben, mit Ausnahme des Bergamott61s, 
das eher ein Lagern vertragt, samtlich sehr schnell und miissen daher 
in sorgfaltig verschlossenen, bis an den Hals gefiillten GefaBen an einem 
kiihlen, dunklen Ort aufbewahrt werden. 

Bergamott61 (Oleum Bergamottae) wird aus den Schalen der 
Friichte von Citrus Bergamia Risso gewonnen. Es ist sehr £liissig, hat 
eine honiggelbe bis braungelbe Farbe und ist haufig durch einen Gehalt 
an Kupfer griinlich gefarbt. Del' Geruch ist sehr angenehm, wie eine 
Mischung von Orangen- und Zitronenol. Das spezifische Gewicht 
betragt 0,881-0,886, der Drehungswinkel an schwankt zwischen 
+ 8 und 22°. 

Bergamottol gibt mit 1/4-1/2 Volumen 90 %igen Alkohols eine 
klare Losung, die auch bei weiterem Zusatz von Alkohol meist klar 
bleibt und nul' selten schwach getriibt wird. In 80 %igem Alkohol 
sind alle Ole klar lOslich. 

Del' Haupttrager des Bergamottolgeruchs ist del' Essigester des 
l-Linalools oder das l-Linalylazetat, des sen Gehalt gewohnlich zwischen 
34 und 40 % schwankt. Daneben spielt das ebenfalls im 01 ent
haltene freie l-Linalool eine gewisse Rolle bei del' Geruchsentwicklung, 
an der vielleicht auch geringe Mengen bisher nicht isolierter Korper 
beteiligt sind. Geruchlos ist das im 01 bis zu 5 % enthaltene Bergapten. 

Verfalscht wird das Bergamottol mit Terpentinol, Zitronenol, Po
meranzenol, destilliertem Bergamottol, Zedernholzol, Gurjunbalsamol, 
fettem 01, Verfalschungen, die sich dadurch erkennen lassen, daB sie 
das spezifische Gewicht verandern. Die drei zuletzt genannten be
wirken eine Erhohung, die iibrigen eine Erniedrigung des spezifischen 
Gewichts. 

Das Bergamottol hat einen Verdampfungsriickstand von 4,5--6%. 
Zu seiner Bestimmung wagt man etwa 5 g 01 in einem Schalchen ab, 
erwarmt auf dem Wasserbade, bis das Zuriickbleibende Gewichtskon
stanz aufweist und den Geruch nach Bergamottol vollstandig ver
loren hat, und wagt das vorher tarierte Schalchen nach dem Erkalten 
:p1it dem Riickstande. Diesei' betragt mehr als 6 %, wenn fettes 01 
zugegen ist. Rektifiziertes Bergamottol ist farblos und ohne nennens
werten Riickstand fliichtig. 
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Neuerdings werden dem Bergamottol Mufig billige Ester oder auch 
organische Sauren zugesetzt, urn einen hOheren Gehalt an Linalyl
azetat vorzutauschen, als wirklich vorhanden ist. Ofter gebrauchte 
Falschungsmittel dieser Art sind vor aHem Terpinylazetat, Glyzerin
azetat und Phtalsaureester. Es wiirde zu weit fiihren, wenn roan hier 
auf den Nachweis dieser Ester naher eingehen woHte; allgemein sei 
nur bemerkt, daB derartig verfalschte Bergamottole sich mElist durch 
ein hohes spezifisches Gewicht verdachtig machen, und da13sich zu
gesetzte Sauren (Benzoesaure, Salizylsaure) durch ErhOhung der an 
sich geringen Saurezahl des Ols zu erkennen geben. 

Da der Wert eines Bergamottoles von seinem Estergehaltabhangig 
ist, das 01 urn so besser ist, je mehr es Linalylazetat enthalt, so gibt 
eine Bestimmung desselben am besten AufschluB iiber seine Qualitat. -
Die Methode zur Esterbestimmung ist auf S.412·beschrieben. 

Mit dem Namen Li mettol werden nach Gilde meister zwei von 
verschiedenen Pflanzen stammende Ole von ganz verschiedenen Eigen
schaften bezeichnet, die man nach ihrer Herkunft westindisches und 
italienisches Limettol nennen kann. 

Die westindische Limette, Citrus medica L. var. acida Brandis 
(englisch Lime), wird ihres sauren Saftes (Lime juice) wegen auf Mont
serrat, Dominika, J amaika und Trinidad kultiviert. Das aus der 
Fruchtschale durch Pressung gewonnene 01 (Oil of Limette oder Limes) 
ist von goldgelber Farbe und im Geruch, wenn man von der viel groBe
ren Intensitat des Limettoles absieht, von einem guten Zitronenol 
kaum zu unterscheiden. Der wichtigste Bestandteil des Oles ist Citral. 
Ganz verschieden von dem gepreBten ist das destillierte 01, das. beim 
Eindampfen des Saftes als Nebenprodukt oder auch direkt durch De
stillatiorl der Fruchtschalen mit Wasserdampf gewonnen wird und im 
Handel unter der Bezeichnung "Distilled Oil of Limette oder Limes" 
geht. Sein Geruch ist unangenehm, terpentinartig und erinnert nicht 
mehr an Zitronenol. 

Die Friichte der sudeuropai~chen Limette, Citrus Limetta Risso, 
unterscheiden sich von denen der westindischen durch ihren siiBen 
Saft. Das durch AUspressen der Fruchtschalen gewonnene 01 ist von 
braunlichgelber Farbe und hat einen stark an Bergamottol erinnern
den Geruch. Es bildet keinen Handelsartikel. 

Das Mandarinenol, das 01 aus den Schalen der Mandarinen, 
den Fruchten von Citrus madurensis Loureiro, ist eine goldgelbe Flussig
keit von schwach blaulicher Fluoreszenz, mit angenehmem Geruch, 
der dem des Pomeranzenoles ahnlich, aber lieblicher und deutlich da
von verschieden ist. Das spezifische Gewicht ist 0,854-0,859, das 
Drehungsvermogen aD = + 65 0 bis + 75 0 • 

Die Hauptmenge des Mandarinenoles besteht aus r-Limonen; der 
wichtigste Bestandteil, der' auch die Fluoreszenz hervorruft, ist der 
Methylanthranilsauremethylester. Er bl'dingt den charakteristischen 
Geruch des Mandarinenoles, obgleich es kaum 1 % davon enthalt. 

Von Pomeranzenolen kommen zwei Arten im Handel vor, suSes 
und bitteres. Das suBe Pomeranzen- oder Orangenschalenol 
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(Oleum Alirantii duIcis) wird in Italien aus den frischen SchaIen der 
Orangen, den Fruchten von Citrus Aurantium RiBBo, gewonnen. Es 
ist eine genie bis gelbbraune Flussigkeit von charakteristischem Apfel
sinengeruch und mildem, aromatischem, nicht bitterem Geschmack. 
Sein spezifisches Gewicht ist 0,848-0,853, der Drehungswinkel aD = 
+ 95° bis + 98° bei 20 0 C. Wegen seines Gehalts an wachsartigen, 
nicht fluchtigen Substanzen, die sich bei langerem Stehen teilweise 
ausscheiden, ist das 01 in 90 %igem Alkohol meist nicht klar 16slich. 
Sein Abdampfriickstand betragt 1,5-4 %. 

Pomeranzenol besteht, wie Wallach nachgewiesen hat, zu min
destens 90 % aus r-Limonen. Von sauerstoffhaltigen Korpern sind 
darin enthalten: n-Decylaldehyd, Linalool, n-NonyIalkohol und Ter
pineol. Ein Teil der Alkohole ist an Capriylsaure gebunden, auBerdem 
ist noch Anthranilsauremethylester zugegen. 

Wegen des niedrigen spezifischen Gewichts und des auBerordentlich 
starken Drehungsvermogeris des Pomeranzenoles sind fremde Zusatze 
darin leicht zu erkennen. 

Das bittere Pomeranzen61 (01. Aurantii amari) aus den Schalen 
der Fruchte von Citrus Bigaradia Risso ist von gleicher Farbe wie das 
suBe und findet mehr Anwendung in der Likorfabrikation, als in der 
Parfumerie. Es unterscheidet sich von dem suBen Ole hauptsachlich 
durch seinen bitteren Geschmack und sein geringeres Drehungsver
mogen (+ 88 bis + 94°). Spezifisches Gewicht 0,852-0,857. Es ist 
in 90 %igem Alkohol auch nicht klar lOslich. Sein Abdampfruckstand 
betragt 3-5 %. 

Zitronen61 (Oleum Citri) aus den frischen Schalen der Fruchte 
von Citrus Limonum Risso ist von hellgelber Farbe, sehr dunnflussig 
und besitzt den angenehmen Geruch und Geschmack der Zitronen. 
Das spezifische Gewicht ist 0,856-0,861 bei 15 0 C; der Drehungs
winkel liegt bei 20 0 C in der Regel zwischen + 56 und + 64 0. Das 
durch Auspressen gewonnene 01 enthalt immer schleimige Stoffe, welche 
sich bei der Aufbewahrung absetzen und dicke Bodensatze bilden. Mit 
absolutem Alkohol ist Zitronenol in jedem Verhaltnisse mischbar, 
ferner lOst es sich in etwa I Teil 95 %igen Alkohols, dagegen gibt es 
mit 90 %igem Alkohol (6-8 Teile) meist keine klaren Losungen. Ab
dampfriickstand 2-4 %. Rektifizierte und destillierte Ole verderben 
sehr schnell und nehmen einen unangenehmen, stechenden Geruch an. 
Durch Einwirkung von Luft und Licht wird Zitronenol schnell ver
andert. Es verliert seine Farbe und scheidet einen dicken, schmierigen, 
braunen Bodensatz abo Gleichzeitig erhoht sich das spezifische Gewicht 
und vergroBert sich die Loslichkeit in 90 %igem Alkohol. Das 01 ist 
deshalb in sorgfaltig verschlossenen, bis an den Hals gefiillten GefaBen 
an einem kuhlen Orte im Dunkeln aufzubewahren. 

Das Zitronenol besteht zu etwa 9/10 aus Kohlenwasserstoffen, unter 
denen Limonen in seiner rechtsdrehenden Modifikation die erste Stelle 
einnimmt. Der Geruch des Oles wird aber nicht durch diese Terpene, 
sondern durch die verhaltnismaBig kleine Menge Sauerstoffverbindungen 
bedingt. Der fur den Geruch wichtigste Bestandteil, dessen Gehalt 
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im Zitronenol etwa 3,5-5 % betragt, ist das Citral, ein Aldehyd von 
der Formel C1oli160. AuBerdem kommen von Aldehyden noch Citro
nellal, Octyl~ und Nonylaldehyd darin vor. 

ZitronenOl ist mancherlei Verfalschungen ausgesetzt, vor allem mit 
Terpentinol und den bei der Fabrikation des terpeniteien Zitronenoles 
abfallenden Terpenen. Der Nachweis derartiger Zusatze ist unter 
Umstanden recht schwierig, und besonders ist ein Verschnitt mit Ter
penen nicht immer mit Sicherheit zu erkennen. Grobete Verfalschungen 
beeinflussen das spezifische Gewicht und das optische Verhalten, Ter
pentinol auBerdem den Pinengehalt, der bei Zitronenol an und fur sich 
ganz gering ist. 

Wahrend aus den Fruchtschalen der Aurantiaceen, abgesehen von 
der Verarbeitung von Ruckstanden, das atherische Ol nur selten durch 
Destillation gewonnen wird, kommt letztere fast ausnahmslos in An
wendung, wenn es sich um Gewinnung von atherischem Ole aus den 
Bluten, Blattern und jungen Zweigen handelt. Es kommen hier im 
wesentlichen zwei Arten von atherischem 01 in Betracht, das 0 ran ge n
bliitenol und das Petitgrainol. Das Orangenbliitenol oder 
Neroliol (Oleum florum Aurantii, 01. Neroli, 01. Naphae) wird durch 
Destillation der Bluten der bitteren Orange (Citrus Bigaradia RiBBo) 
gewonnen; dagegen liefern die Eluten der suBen Orange (Citrus Auran
tium RiBBo) das sogenannte Neroli-PortugalOl, ein 01, das einen ganz 
anderen Geruch hat als das gewohnliche Neroliol, in reinem Zustand 
aber kaum in den Handel kommt. Die Orangenkultur wird besonders 
an der franzosischen Riviera zur Gewinnung von Orangenbluten und 
Blattern fUr Destillationszwecke betrieben. Das Destillationswasser 
wird nicht kohobiert (auf Ol verarbeitet), sondern gesondert als Orangen
blutenwasser (Aqua florum Aurantii, Aqua Naphae) verkauft. Weitere 
Gewinnungsweisen fUr den Duft der Orangenbluten sind die Mazeration 
und besonders die Extraktion, die in neuerer Zeit mehr aufkommt, 
da sie ein Produkt liefert, das den Orangenblutengeruch am besten 
wiedergibt. 

Das ubliche Handelsprodukt, d. h. das durch Destillation mit Wasser
dampf gewonnene Orangenblutenol ist eine gelbliche, am Licht braun
rot werdende, schwach fluoreszierende Flussigkeit, von starkem, aber 
sehr angenehmem Geruch nach Orangenbluten. Das spezifische Ge
wicht ist 0,870-0,881, das Drehungsvermogen schwach rechts (an = 
+ 1 ° 30' bis + 9°). Die Verseifungszahl liegt zwischen 20 und 70. 
Das 01 lOst sich in 1-2 Volumen 80 %igem Alkoho1. Bei weiterem 
Alkoholzusatz wird die Flussigkeit triibe, und beim Stehen sammeln 
sich aus Paraffin bestehende Kristallflitterchen an der Oberflache an. 
Die alkoholische Losung des Nerolioles zeichnet sich durch eine pracht
voll violettblaue Fluoreszenz aus, die besonders schon sichtbar wird, 
wenn man etwas Alkohol auf das Ol schichtet. Bei starker Abkuhlung 
wird das 01 undurchsichtig oder erstarrt sogar zu einer butterartigen 
Masse. 

Bei der Bildung des Orangenblutenaromas spielt eine groBe Rolle 
der in geringer Menge (etwa 0,5-1 %) darin vorkommende Anthranil-
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sauremethylester, der zuerst im Laboratorium von Schimmel & Co. 
darin nachgewiesen wurde. Weitere bemerkenswerte. Bestandteile sind 
Linalool, Linalylazetat, Phenylathylalkohol, Nerol, Geraniol, Farnesol 
und Indol. 

Die haufigsten und gefahrlichsten Verfalschungsmittel des Orange
bliitenoles sind Bergamottol und Petitgrainol. Kleine Mengen des
selben lassen sich nicht nachweisen; groBere Zusatze erhohen das spe
zifische Gewicht und den Estergehalt. Ole, die eine hOhere Verseifungs
zahl als 70 aufweisen, sind als verdachtig zuriickzuweisen. 

Das Petitgrainol (Oleum petit-grain) wird durch Destillation 
der Blatter, der jungen SchoBlinge und der unreifen Friichte der bitteren 
Orange gewonnen. Es besitzt einen dem NeroliOl ahnlichen, allerdings 
nicht so feinen Geruch. Friiher war das siidliche Frankreich das Haupt
produktionsgebiet fiir dieses 61; seit einiger Zeit aber hat sich Paraguay 
in bedeutendem MaBstabe auf Herstellung dieses 61es gelegt und hat, 
da das gelieferte 61 jetzt zum Teil recht gut und dabei ganz wesentlich 
billiger als das franzosische ist, letzteres fast ganz aus dem Markte 
verdrangt. 

Das Paraguay-Petitgrainol ist· ein gelbliches Ol von 0,886-0,900 
spezifischem Gewicht, das in 1-2 Teilen 80 %igem Alkohol klar lOs
lich ist. Es dreht den polarisierten Lichtstrahl entweder schwach 
nach rechts oder schwach nach links; die Verseifungszahl ist zu 106 
bis 163 gefunden. Da die Petitgrainole nicht immer aus gleichem 
Materiale hergestellt sind, zeigen sie auch nicht immer dieselbe Zu
sammensetzung. Es sind darin u. a. gefunden Dipenten, Limonen, 
Linalool, Geraniol, Linalylazetat und Geranylazetat. 

Das Petitgrainol wird mit Pomeranzenol, Zitronenol und Terpentinol 
verfalscht, Verfalschungen, die an der Erniedrigung des spezifischen 
Gewichts, Verminderung der Verseifungszahl und der Loslichkeit und 
an der Veranderung des Drehungsvermogens zu erkennen sind. 

Basilikumiil (Oleum Basilici) wird in Deutschland, Siidfrankreich, 
Algerien und Spanien aus dem frischen Kraute von Ocimum Basili
cum L. und Varietaten desselben durch Destillation mit Wasserdampf 
gewonnen. Es ist eine gelbliche Fliissigkeit von aromatischem, durch
dringendem, an Estragon erinnerndem Geruch. Das spezifische Ge
wicht schwankt von 0,904-0,930, der Drehungswinkel an betragt 
- 6 ° bis - 22 0. Es ist lOslich in 1-2 Teilen 80 %igem Weingeist. 
Das 61 findet in der Parfiimerie hauptsachlich als Zusatz zu Veilchen
praparaten Verwendung. In Frankreich wird auch eine Pommade 
basilique hergestellt, welche als teilweiser billiger Ersatz der Veilchen-
pomade dienen solI. . 

Auch auf Reunion wird Basilikumol hergestellt, das aber andere 
Eigenschaften zeigt und wahrscheinlich von einer anderen Ocimumart 
herriihrt. Es unterscheidet sich von dem franzosischen Ol durch einen 
kampferartigen Nebengeruch und durch sein hoheres spezifisches Ge
wicht (0,945-0,987), auch ist es rechtsdrehend (an = + 0° 22' bis 
+ 12°). Es lOst sich in der Regel in 3-7 und mehr Teilen 80 %igem 
Alkohol. 
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Bittermandelol (Oleum Amygdalarum amararum aethereum) kommt 
nicht fertig gebildet in den Pflanzen vor; es wird vielmehr durch Zer
setzung des in den bittern Mandeln und den Kernen verschiedener 
anderer Amygdalus- und Prunus-Arten enthaltenen Amygdalins ge
wonnen. Letzteres wird bei Gegenwart von Wasser 'dureh die Ein
wirkung eines "Emulsin" genannten Ferments in Benzaldehyd, Blau
saure und Rechtstraubenzucker gespalten. 

Zur fabrikmaBigen Darstellung des BittermandelOles dienen fast 
ausschlieBlich die Kerne der Aprikosen von Prunus armeniaca L., deren 
01 sich in nichts von ,dem aus bitteren Mandeln unterscheidet. Die 
Aprikosenkerne, d. h. die Samen ohne Steinschale, kommen aus Klein
asien unter der Bezeichnung "Pfirsichkerne" in den europaischen Han
del. Sie miissen vor ihrer Verarbeitung auf atherisches Ol yom Fett 
befreit werden. Dies geschieht durch Zerkleinern und Auspressen in 
hydraulischen Pressen. Der zuriickbleibende PreBkuchen wird zer
kleinert und mit Wassel" dessen Temperatur 50-60° C nicht iiber
steigt, iibergossen. Die Masse wird etwa 12 Stunden sich selbst iiber
lassen und das inzwischen gebildete atherische Ol dann mit Wasser
dampf abgetrieben. 

Ein Teil der bei der Zersetzung des Amygdalins gebildeten Blau
saure haftet dem Ole hartnackig an. Dieser Blausauregehalt 
macht das Bittermande161 zum gefahrlichsten Gifte, wah
rend das Bittermande161 an und fur sich nicht giftig ist. 
Beseitigen laBt sich die Blausaure durch Schiitteln des Oles mit Eisen
vitriollosung und geWschtem Kalk. Das so entblausauerte Ol wird 
mit Wasserdampf rektifiziert. 

BittermandelOl ist eine anfangs farblose, spater gelb werdende, 
stark lichtbrechende Fliissigkeit von dem bekannten Geruch der ge
kauten, bittern Mandeln. Das spezifische Gewicht bewegt sich zwischen 
1,045 und 1,070 und steigt mit dem Blausauregehalt, der durch
schnittlich 2-4 % betragt. Es lOst sich in etwa 300 Teilen Wasser, 
ferner in 2,5 Volumen 60 %igen und in 1-2 Volumen 70 %igen Al
kohols. Entblausauertes Bittermandel61 hat ein spezifisches Gewicht, 
von 1,050-1,055; ein hoheres spezifisches Gewicht kann durch einp 
teilweise Oxydation des Oles veranlaBt sein. An der Luft geht es 
namlich durch Aufnahme von Sauerstoff sehr rasch in Benzoesaure 
iiber. Es ist daher sorgfaltig vor Luft und Licht zu schiitzen und in 
gut verschlossenen Flaschen an einem dunklen Orte aufzubewahren. 
Blausaurehaltiges BittermandeWI ist haltbarer als blausaurefreies, 
ebenso wirkt ein Zusatzvon 10 % Spiritus konservierend. 

BittermandeWl besteht fast ganz aus Benzaldehyd, der heute in 
groBem MaBstab fabrikmaBig aus Toluol hergestellt wird. Das Toluol 
wird zunachst durch Chlorieren in Benzalchlorid, C6H sCHCl1, iiber
gefiihrt und dieses dann durch Erhitzen mit Kalkmilch in eisernen 
Kesseln unter Druck in Benzaldehyd verwandelt. 

Das Bittermandelol wird vielfach verfalscht, namentlich mit kiinst
lichem Bittermandelol, Nitrobenzol und Alkohol. 
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Ein Zusatz von synthetisch zusammengesetztem Ol konnte un
bedenklich erscheinen, da das natiir1iche 01 von diesem nicht ver
schieden ist; doch kann das kiinstliche 01 das natiirliche 01 bei sehr 
feinen Parfiimerien nicht ersetzen, da es fast immer kleinere Mengen 
unzersetzter Chlorverbindungen enthli1t, die seinen Geruch beein
trachtigtm. Der Zusatz eines solchen Oles laBt sich durch den Nach
weis von Chlor sehr leicht ermitteln. Man verfahrt dabei nach Schim
me 1 & Co. wie fo1gt: In eine kleine Porzellanschale, die in einer groBeren 
von etwa 20 cm Durchmesser steht, wird ein fidibusartig zusammen
gefaltetes und mit dem zu untersuchenden Ole getranktes Stiickchen 
Filtrierpapier gebracht und angeziindet. Dann wird schnell ein bereit 
gehaltenes, etwa 21 fassendes, innen mit destilliertem Wasser befeuch
tetes Becherglas dariiber gestiirzt. Die Verbrennungsgase schlagen 
sich an den feuchten Wanden des Becherg1ases nieder und werden mit 
wenig destilliertem Wasser auf ein Filter gespiilt. Das Filtrat darf 
nach Zusatz von Silbernitrat10sung keine Triibung, noch viel weniger 
aber einen Niederschlag von Chlorsilber geben. Reines natiirliches 
Bittermandelol gibt niema1s eine Chlorreaktion. Der Sicherheit wegen 
ist bei jeder Priifung eine Gegenprobe mit reinem Bittermande161 zu 
machen, da Tauschungen vorkommen konnen, wenn das Wasser und 
die GefaBe nicht frei von Chlorverbindungen sind. 

Da neuerdings auch chlorfreier Benza1dehyd in den Handel gebracht 
wird, so ist das Ausbleiben der Ch1orreaktion noch kein sicheres Zeichen 
fiir die Abwesenheit von kiinstlichem 01; in allen Fallen aber, wo Chlor 
gefunden wird, ist der Nachweis eines solchen Zusatzes mit positiver 
GewiBheit geliefert. 

Der Nachweis von fremden Olen im Bittermandelol gelingt leicht, 
wenn man den Benzaldehyd in seine Verbindung mit Bisulfit iiberfiihrt 
und von den nichtaldehydischen Beimengungen trennt. In ein groBeres 
Reagenzg1as von etwa 100 g Inhalt werden 5 g des zu untersuchenden 
Oles mit 45 g Natriumbisulfit16sung gegeben und gut umgeschiittelt. 
Dann fiigt man noch 60 g Wasser hinzu und stellt das Glas in hellies 
Wasser, worauf bei reinen Olen eine klare Losung erfo1gt. Fremde 
Korper sammeln sich an der Oberflache der Fliissigkeit an und konnen 
getrennt und weiter untersucht werden. 

Zur Priifung auf Nitrobenzol (Mirbanol) nimmt man entweder 
das auf der Bisulfitlosung schwimmende 01 oder das urspriingliche 01, 
lOst es in der zwanzigfachen Menge A1kohol, verdiinnt mit Wasser bis 
zur bleibenden Triibung, setzt etwas Zink und verdiinnte Schwefel
saure hinzu und iiber1aBt das Gemisch einige Stunden der Ruhe. Dann 
filtriert man, befreit die Losung durch Eindampfen von Alkohol und 
kocht sie kurze Zeit mit einem Tropfen Kaliumbichromat16sung. Etwa 
vorhandenes Nitrobenzol wird zu Anilin reduziert, das sich durch vio
lette Farbung der Fliissigkeit zu erkennen gibt. 

Ein Zusatz von 3-5 % Alkohol wird namentlich von franzosischen 
und italienischen Fabrikanten gemacht, urn einen Wassergehalt des 
Oles, welcher bei niedriger Temperatur ein Triibwerden des Oles her
vorruft, zu verdecken. Zum Nachweis wird eine Probe des Oles in 
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einem Destillierapparate gelinde erwarmt und mit den zuerst iiber
gegangenen Tropfen die Jodoformreaktion angestellt. 

EukalyptusOl (Oleum Eucalypti) wird aus den Blattern verschie
dener Baume der Gattung Eucalyptus gewonnen. Nach Merk miissen 
vor allem zwei Sorten streng auseinander gehalten werden: das 01. 
Eucalypti aus den Blattern von Eucalyptus Globulus und das so
genannte Ol. Eucalypti australe. Ersteres findet Anwendung in der 
Medizin, letzteres, welches erheblich billiger ist, hauptsachlich in der 
Parfiimerie; doch stimmen wir vollstandig der Ansicht von Pie sse 
bei, daB Eukalyptusol seinem Geruche nach durchaus nicht verdient, 
unter die Parfiimsgezahlt zu werden. "Eukalyptus hat einen Geruch 
zwischen Terpentinol und Cajeputol, und solange die Parfiimerie eine 
Kunst der siiBen Geriiche ist, kann ein solches 01 nicht als Parfiim be
zeichnet werden." 

Das Eukalyptusol ist in,nicht rektifiziertem Zustande meist gelb
lich, rektifiziert dagegen farblos, klar, diinnfliissig, leichter als Wasser 
von starkem Geruch und brennendem Geschmack. Das 01 von Eu
calyptus Globulus hat ein spezifisches Gewicht von 0,910-0,930, lost 
sich in jedem Verhaltnis in 90 %igem Weingeist und in 2-3 Volumen 
70 %igem Weingeist; es dreht rechts, an bis + 15°, und besteht in 
der Hauptsache aus Eucalyptol. Das sogenannte australische Euka
lyptusol hat ein spezifisches Gewicht von 0,86-0,91 und ist meist von 
sehr unvollkommener LOslichkeit, denn selbst von 90 %igem Alkohol 
sind gewohnlich mehrere V olumina zur Losung erforderlich, die in 
vielen Fallen nicht einmal ganz vollstandig ist; es dreht die Ebene des 
polarisierten Lichts stark nach links und enthalt als Hauptbestandteil 
Phellandren, dagegen nur wenig Eucalyptol. . 

FenchelOl (Oleum Foeniculi) wird aus den Samen von Foeniculum 
vulgare Gaertner destilliert. Es ist farblos oder schwach gelblich, 
diinnfliissig, von dem eigentiimlichen Fenchelgeruch. Es hat ein spezi
fisches Gewicht von 0,965--0,977, einen Drehungswinkel aD = + 11 0 

bis + 24 0 • Es lost sich in gleichen Teilen 90 %igem Alkohol und in 
5-8 Volumen 80 %igem. Es enthalt 50-60 % Anethol, ferner.Fen
chon, ein Keton von der Formel C1Ji160 und mehrere Terpene. 

Direkte Falschungen kommen bei diesem 01 fast gar nicht vor; 
nur wird ihm haufig durch Fraktionieren oder Ausfrieren das Anethol 
teilweise entzogen. Man ermittelt dies am besten durch .Bestimmung 
des Erstarrungspunktes, der nicht unter + 5 ° C betragen darf. 

Geraniumol (Oleum Geranii) wird aus den Blattern mehrerer Pelar
goniumarten durch Destillation mit Wasser gewonnen. Es ist eine 
farblose, griinliche oder braunliche Fliissigkeit von angenehmem, rosen
ahnlichem Geruch. 1m Handel kommen verschiedene Sorten vor, 
die kleine Abweichungen in ihren Eigenschaften zeigen. Das fran
zosische Geraniumol hat ein spezifisches Gewicht von 0,896-0,905, 
einen Drehungswinkel aD = - 7 ° 30' bis - 10 0, das afrikanische ein 
.spezifisches Gewicht von 0,892-0,904, einen Drehungswinkel an= 
- 6 ° 30' bis - 12 0, das Reunionol ein spezifisches Gewicht von 
-0,888-0,896, einen Drehungswinkel an = - 8° bis _14°, das spa-
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nische ein spezifisches Gewicht von 0,897-0,907, einen Drehungs
winkel aD = - 7 0 30' bis - 110. Die drei zuerst genannten Ole sind 
gewtihnlich in 2-3 Teilen 70 %igem Alkohol klar lOslich; bei dem 
spanischen ist die Losung meist durch Kristallflitter von Paraffin, die 
bei langerem Stehen an der Oberflache sich ansammeln, getriibt. Eine 
Abscheidung von Oltropfen am Boden des GefaBes wiirde auch beim 
spanischen 01 eine Verfalschung mit fettem 01 anzeigen. 

Unter den Geraniumtilen des Handels spielen das von Reunion und 
das afrikanische die grtiBte Rolle. Die Griinfarbung einzelner Ole, 
besonders des Reunionoles, riihrt nicht von Kupfer her, sondern von 
einem in den hochsten Fraktionen enthaltenen, im reinen Zustande 
wahrscheinlich blauen Korper. Durch den Transport in Blechbiichsen, 
in denen das Geraniumol meist versandt wird, nimmt es haufig eine 
braune Farbe und einen hochst unangenehmen Geruch nach faulen 
Eiern an. Dieser ist leicht zu entfernen, wenn man das 01 in flaehen 
Schalen einige Tage lang der Luft aussetzt. 

Der Hauptbestandteil aUer Geraniumole ist Geraniol, ein Alkohol 
von der Formel C1JilSO. Ferner ist darin ein zweiter Alkohol, Zitro
nellol C1oH 200, enthalten, letzterer besonders reichlich im Reunionole. 

Verfalscht wird das Geraniumol mit Terpentinol, Zedernholzol, 
Gurjunbalsamol und fettem 01, Zusatze, die leicht durch ihre Un
loslichkeit in 70 %igem Alkohol nachzuweisen sind. Fettes 01 bleibt 
bei der Destillation mit Wasserdampf im Riickstand. 

Gras61e. Eine Anzahl Graser, die zur Gattung Cymopogon gehoren 
und besonders in Ostindien und auf den Inseln des indischen Archipels 
heimisch sind, sind infolge eines Gehalts an atherischem 01 wohlriechend 
und werden deshalb -jetzt vielfach kultiviert. Die aus solchen Gras
arten gewonnenen Ole sind das Zitronelltil, das Palmarosatil, 
das Gingergrastil, das Lemongrastil und das Vetivertil. 

Das Zitronelltil (Oleum Citronellae) wird aus Cymopogon Nardus 
Stapf. (Andropogon Nardus L.) destilliert, einem Grase,. das haupt
sachlich auf Ceylon, der Halbinsel Malakka, sowie auf Java angebaut 
wird. Man unterscheidet das geringere Ceylon- und das wertvollere 
Javatil. 

Das Ceylon-Zitronellol ist eine gelbe bis gelbbraune, manchmal 
durch Kupfer griin gefarbte Fliissigkeit. Oft werden urspriinglich 
braune Ole durch Stehen an der Luft griin; dies tritt nicht ein, wenn 
das Kupfer durch Schiitteln mit verdiinnten wasserigen Sauren ent
fernt wird. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,898--0,920, das 
Drehungsvermogen aD ist links, - 70 bis - 220. Es solI sich in Ibis 
2 Volumen 80 %igem Alkohol klar losen und auch bei Zusatz bis zu 
10 V olumen des Losungsmittels eine hochstens opalisierende Losung 
geben, die aber beim Stehen keine Oltropfchen abscheiden darf. Der 
Haupttrager des Geruches ist das Citronellal, ein Aldehyd von der 
Formel C1Ji180, das zu etwa 5-10 % im 01 enthalten ist. Von Ter
penen enthalt das 01 nur 10-15 %. Von sauerstoffhaltigen Bestand
teilen alkoholischer Natur ist alswichtigster Gfraniol zu nennen, das 
zu etwa 30-40 % im Ceylonol vorkommt. 
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Java-Zitronellol ist farblos bis blaBgelb, hat ein spezifischesGewicht 
von 0,885-0,901 bei 15° C, es dreht nach links bis - 5°, und ist 
loslich in 1-2 Volumen 80 %igem Alkohol. Sein Geruch ist bedeutend 
feiner als der des Ceylonoles. 

Eine bestimmte Verseifungszahl gibt Zitronellol nicht, da man 
wegen der langsamen Zersetzung des Zitronellals durch das Alkali je 
nach der Dauer des Kochens verschiedene Resultate erhlilt. 

Bei der Priifung ist das Hauptaugenmerk auf die Verfalschungen 
mit fettem Ol und Petroleum zu richten. Letzteres erniedrigt das 
spezifische Gewicht ziemlich stark, wahrend fettes 01 in dieser Hinsicht 
kaum bemerkbare Abweichungen hervorbringt. Beide Verfalschungs
mittelkonnen durch ihr Verhalten gegen 80 %igen Alkohol erkannt 
werden. Fettes 01 setzt sich nach langerem Stehen in Tropfen am 
Boden ab, wahrend Petroleum sich an der Oberflache der Flussigkeit 
ausscheidet. Mit fettem Ol verfalschtes Zitronellol ist weder in 1-2, 
noch in 10 Teilen 80 %igen Alkohols lOslich, wahrend ein mit nicht all
zugroBen Mengen Petroleum versetztes Ol mit 1-2 Teilen Alkohol eine 
klare Losung gibt, die sich bei weiterem Zusatz des Losungsmitte1s tmbt 
und erst beim langeren Stehen Tropfen an der Oberflache absehcidet. 

Zur Beurteilung des Oles ist die Azetylierung sehr zu empfehlen; 
der Geha1t an Gesamtgerariiol (Geraniol und Citronellal) solI bei Ceylon
Zitronello1 wenigstens 54 %, bei Javaol etwa 80 % und damber betragen. 

Palmarosaol (Oleum Pa1marosae s. Geranii indicum), auch in
disches Grasol, Rusaol, indisches oder turkisches Geraniumol genannt, 
ist das Ol der Blatter von Cymbogon Martini Stapf. var. Motia (An
dropogon Schoenanthus L.), einem Grase, das in Vorderindien sehr 
verbreitet ist. Die Bezeichnung turkisehes Geraniumol stammt aus 
fmherer Zeit, wo das Ol uber Konstantinopel auf den europaisehen 
Markt kam. In Konstantinopel wird es auf besondere Weise prapariert 
und dient in groBem MaBstabe zur Verfalschung des Rosenoles. 

Das Pa1marosao1 ist farblos oder hellge1b und hat einen angenehmen, 
an Rosen erinnernden Geruch. Sein spezifisches Gewicht betragt 
0,887-0,900. Das optische Verha1ten ist verschieden, indem ein Teil 
der Ole schwach nach rechts, ein anderer schwach nach links dreht 
oder inaktiv ist. In 3 oder mehr Teilen 70 %igen Alkoho1s ist das 01 
klar loslich. Seine Verseifungszahl liegt zwischen 12 und 50. Der 
Hauptbestandteil des Palmarosaoles (76-93 %) ist Geraniol, ein 
Alkoho1 von der Formel C1Ji180, der bei 232-233 ° C siedet. Terpene 
entha1t das 01 nur sehr wenig. 

Das Palmarosaol wird vielfach verfa1scht. Von fremden Zusatzen 
sind gefunden: Gurjunbalsamol, Zedernol, Terpentinol, Petroleum und 
Kokosol. Sie ane verraten sieh durch ihre Unloslichkeit in 70 %igem 
Alkohol. Petroleum und Terpentinol verringern das spezifisehe Ge
wicht, wahrend fettes 01 dasselbe erhOht. Fettes 01 erhOht auBetdron 
die Esterzahl und bleibt bei der Destillation mit Wasserdamp( im 
Riickstand. In zweifelhaften Fallen ist es ratsam, eine Azetyliernng 
vorzunehmen. Ole von geringerem Geranio1gehalt als 75 % 'sind zu 
beanstanden. 
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Gingergrasol stammt von Cymhopogon Martini Stapf var. Sofia, 
einer Grasart, die vom Palmarosagras eigentlich nur durch das anders 
beschaffene atherische 01 ~u unterscheiden ist. Der Geruch weicht 
stark von dem des Palmarosaoles ab und ist weniger fein als dieser. 
Das spezifische Gewicht liegt zwischen 0,90 und 0,953, die Drehung 
zwischen + 54 und - 30 0 • In 70 %igem Alkohol ist Gingergrasol 
nicht immer klar lOslich, wohl a ber in 0,5-1,5 Volumen u. m. 80 % igen 
Alkohols, doch zeigt auch hier die verdiinnte LOsung bisweilen geringe 
Opaleszenz. Bemerkensw()rte Bestandteile des Gingergrasoles sind 

Fig. 127. Kolbchen 
zur Bestimmung des 
Zitralgehalte.~ ii.tbe-

riscber Ole. 

Geraniol und Dihydrocuminalkohol. 
Lemongrasol, indisches Verbenaol (Oleum 

Adropogonis citrati) wird aus Cymbogon flexuosus 
Stapf. (Andropogon citratus D.O.), einem in Ost
indien, an der Malabarkiiste, in groBerem MaB
stabe angebauten Grase, durch Destillation gewonnen. 
Es ist von rotlichgelber his braunroter Farbe und 
von intensiv zitronenartigem Geruch und hat ein 
spezifisches Gewicht von 0,895-0,905. Es ist in 
Alkohol leicht lOslich, selbst in verdiinntem, denn 
es gibt mit 3 und mehr Teilen 70 % igem Alkohol 
klare Losungen. Es enthalt als Hauptbestandteil 
(70-85 %) Citral, einen Aldehyd von der Formel 
CIJiI60 mit sehr kraftigem Zitronengeruch. 

Ein unter dem Namen "westindisches Lemon
grasol" bekanntes Destillat stammt von Cymbo
pogon citratus Stapf. Man baut diese Grasart be
sonders auf Ceylon und den Straits Settlements, 
auBerdem aber auch in Nieder-Burma, auf Java, in 
Afrika, Brasilien, Westindien, Guinea usw. Es unter
scheidet sich von dem ostindischen 01 hauptsach
lich durch die schlechtere LOslichkeit, denn ·selbst 
bei Verwendung von 90 %igem Alkohol triibt sich 
die zunachst klare Losung meist auf weiteren Alko
holzusatz. Spezifisches Gewicht 0,870-0,912. Der 
Citralgehalt schwankt zwischen 53 und 83 %. 

tJber die Qualitat des Oles gibt eine quantitative Bestimmung des 
Citrals Auskunft. Zur Bestimmung benutzt man nach S chi m me 1 & Co. 
das in Fig. 127 in 1/3 natiirlicher GroBe abgebildete Glaskolbchen 
(Aldehydkolbchen) von 100 ccm Inhalt, das mit einem etwa 13 cm 
langen Hals von 8 mm lichter Weite versehen ist, der in 1/10 ccm ein
geteilt ist. Der ganze Hals faBt etwas iiber 6 ccm; der Nullpunkt der 
Skala befindet sich ein wenig oberhalb der Stelle, wo der Kolben in den 
Hals iibergeht. In diesem Kolbchen durchschiittelt man 10 ccm 01 
mit einer gleichen Menge einer ungefahr 30 %igen Losung von Natrium
bisulfit und stellt es in ein kochendes Wasserbad. Nachdem das an
fangs entstehende Gerinnsel fliissig geworden ist, fiigt man nach und 
nach unter fortwahrendem Erwarmen im Wasserbade und haufigem 
Umschiitteln soviel Bisulfitlosung hinzu, bis das Kolbchen zu stark 
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drei Vierteln gefilllt ist. Dann erwarmt man noch einige Zeit im Wasser
bade, bis keine festen Teilchen mehr in der Fliissigkeit schwimmen, 
die SalzlOsung mit einem klaren 01 iiberschichtet und der zitronen
artige Geruch verschwunden ist. Nach dem Erkalten fiillt mp,n das 
Kolbchen mit BisulfitlOsung auf, so daB das 01 in den Hals steigt und 
die untere Grenze der Olschicht genau mit dem Nullpunkte der Skala 
auf dem Flaschenhalse abschneidet. Die Anzahl Kubikzentimeter 
des nicht in Reaktion getretenen Oles liest man auf der Skala ab und 
findet, indem man sie von· 10 abzieht, den Zitralgehalt. 

An Stelle der Bisulfitlosung kann man auch eine frisch bereitete, 
konzentrierte (40 %ige) LOsung von neutralem Sulfit verwenden, darf 
dann aber nur 5 ccm 01 in Arbeit nehmen, oder muB ein 200 ccm fassen
des Aldehydkolbchen benutzen. Das bei der Reaktion freiwerdende 
Natriumhydroxyd muB von Zeit zu Zeit mit verdiinnter Essigsaure 
(1 : 5) neutralisiert werden, da es auf den chemischen Vorgang im ent
gegengesetzten Sinne einwirkt. Um die Alkalibildung beobachten zu 
konnen, setzt man der Fliissigkeit einige Tropfen einer alkoholischen 
Phenolphtaleinlosung hinzu. Der ProzeB ist beendet, wenn bei wei
terem Erwarmen selbst nach Zusatz von neuer Natriumsulfitlosung 
keine Rotung mehr eintritt. 1m iibrigen verfahrt, man wie bei der 
Bisulfitmethode. 

Vetiverol, Iwarankusaol (Oleum Vetiveris s. O. Ivarancusae 
s. O. Andropogonis muricati) wird aus den sogenannten Cus~Cus, den 
Wurzeln der besonders in Vorderindien und auf Ceylon vorkommenden 
Vetiveria zizanioides Stapf. (Andropogon muricatus °Retz.)gewonnen. 
Die Destillation wird wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten 
meist in Europa ausgefiihrt, in neuerer Zeit wird sie abel' auch auf 
Reunion betrieben. Die in Europa destillierten Ole hitben ein spezi
fisches Gewicht von 1,015-1,040, die Reunionole von 0,990-1,020. 
Die Unterschiede hangen teils mit der Destillation zusammen, teils aber 
auch damit, daB in Europa trockene, auf Reunion frische Wurzeln 
verarbeitet werden. Vetiverol diirfte unter den atherischen Olen das 
dickfliissigste sein. Es ist von dunkelblonder bis dunkelbrauner Farbe 
und intensivem, stark anhaftendem Geruch. In der. Parfiimerie dient 
es hauptsachlich zum Fixieren leicht fliichtiger Geriiche. - Verfal
schungen mit fettem 01, die bisweilen vorgekommen sind, erkennt man 
an der LOslichkeit in Alkohol. 1 Teil 01 muB mit 2 Teilen 80_~%igem 
Alkohol eine klare Losung geben. 

Irisol, VeilchenwurzelOl (Oleum lridis) wird aus der sogenannten 
Veilchenwurzel, dem Rhizom von Iris florentin&> L., Iris pallidaLam. 
und Iris germanicaL., die hauptsachlich in der Provinz Florenz kulti
viert werden, durch Dampfdestillation gewonnen. Es besitzt eine 
gelblichweiBe bis gelbe Farbe und ist bei gewohnlicher Temperatur 
von ziemlich fester, butter- oder wachsartiger Konsistenz, so daB es 
erst durch Erwarmen fliissiggemacht werden kann. Es besteht zum 
allergroBten Teile aus einem festen, geruchlosen Korper, dem das 
fliissige, lieblich duftende 01 anhangt. Der feste Anteil wurde friiher 
als lrisstearopten bezeichnet; er ist aber nach Fliickiger Myristir.-

Schrauth, Handbuch der Seifenrabrikation. 5. Aufl. 28 
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saure. Der den veilchenartigen Geruch bedingende Korper ist das 
Iron, ein Keton von der Formel C13H 200. Es ist erheblich teurer als 
das lonon, von dem es sich im Geruch wesentlich unterseheidet, und 
findet nur zu ganz feinen Parfiimerien Verwendung. . 

DaB' Irisol ist eins von den atherischen Olen, die sich ohne Nachteil 
fiir die Qualitat Jahre lang halten, und dient als Ersatz und zur Ver
starkung des natiirlichen Veilchengeruchs; es kann jedoch nur zu 
teureren, ganz feinen Parfiimerien Verwendung finden, da es infolge der 
auBerst geringen Ausgiebigkeit der Wurzel (aus 1000 Teilen 1-2 Teile 
01) sehr teuer ist und im Preise groBtenteils noch iiber dem Rosenol 
steht. Ein noch viel kostspieligeres Produkt ist das fliissige lrisol, das 
nur die wohlriechenden, etwa 15 % ausmachenden Bestandteile des 
festen Oles enthiilt und in der Hauptsache aus Iron besteht. Es spielt 
nach H. Mann in der Parfiimerie eine groBe Rolle, weil es in Seifen 
sehr haltbar ist. 

Als lrisol wird im Handel zuweilen ein fliissiges oder halbfliissiges 
01 angetroffen, das durch Destillation von lriswurzel mit Zedernholzol 
oder anderen atherischen Olen gewonnen wird oder aueh nur ein Ge
menge von solchen Olen mit lrisol ist. 

KiimmelOl (Oleum Carvi) wird aus den zerkleinerten Samen von 
Carum Carvi L. durch Destillation gewonnen. Es ist im gereinigten, 
frischen Zustande farblos, sehr diinnfliissig, mit Kiimmelgeruch und 
besitzt einen brennenden, erwarmenden Geschmack. Mit der Zeit 
nimmt das 01 eine gelbe Farbe an. Fiir die Destillation kommen haupt
s!i.chlich der hollandische, der norwegische und der ostpreuBische Kiim
mel in Betracht. 

Das Kiimmelol besteht aus einer sauerstoffhaltigen Verbindllng 
von der Formel C1oH 140, welche friiher als Carvo} bezeiClhnet wurde, 
jetzt aber nach dem Vorschlage von Wallach Carvon p;enannt wird 
und der Trager des Kiimmelgeruches ist, und einem von Schweizer 
Carven genannten Kohlenwasserstofi, welcher nach Wallachs Unter
suchung r-Limonen iat. Das Kiimmelol iflt loslich in 3-10 Vo
lumen 80 %igen oder 1 Volumen 90 %igen Alkohols. Sein spezifisches 
Gewicht liegt zwischen 0,907 und 0,912. Je reicher das 01 an Carvon 
ist, um so hOhor ist das spezifische Gewicht. Die optische Drehung an 
betragt + 70 bis + 80 0 • 

Die Trennung des Carvens und Carvons wird gewohnlich durch 
fraktionierte Destillation bewirkt. Das Carvon, welches einen doppelt 
so starken Gerueh und Geschmack wie KiimmelOl zeigt, lost sieh be
deutend leichter in Spiritus als letzteres. Das Carven wird zu sehr 
niedrigen Preisen angeboten und diilfte sieh deshalb zum Parfiimieren 
billiger Seifen eignen. 

1m Handel begegnet man haufig Kiimmelolen, denen ein Teil des 
wertvollen Carvons entzogen ist, anderelseits findet man oft unter der 
Bezeichnung "Carvol" Ole, aus denen nur ein Teil, nicht alles Limonen 
entfernt ist. Derartige Produkte sind sehr leieht an ihrem abweichen
den spezifischen Gewichte zu erkennen. Bei· der Begutachtung von 
Carvol ist auBerdem die Loslicbkeit in 50 %igem Alkohol (15-20 Vo-
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lumen) zu beriicksichtigen. Del' Carvongehalt und damit del' Wert 
eines KiimmelOles kann aus seiner Dichte berechnet werden, indem 
man das spezifische Gewicht 0,964 fiir Carvon und 0,850 fiir Carven 
zugrunde legt. Bezeichnet nun a das spezifische Gewicht des zu 
untersuchenden Oles, b das spezifische Gewicht des Komponenten 
Carven, c die Differenz del' spezifischen Gewichte des Carvons (0,964) 
und des Carvens (0,850), so erhiilt man die Menge des andel'en Kom
ponenten Carven x in Prozenten durch folgende Gleichung: 

(ar-b) • 100 
c 

Diese Bestimmungsmethode, die fiir praktische Zwecke ausreicht, 
beruht auf del' Voraussetzung, daB Cal'von und Carven die einzigen 
BestandteUe des KiimmelOles sind. Legt man Wert auf unbedingt 
genaue Resultate, so muB man das Carvon mit Hilfe von neutralem 
Natriumsulfit bestimmen, womit Carvon eine in Wasser losliche Ver
bindung bUdet. Die Ausfiihrung der Bestimmung ist bel Lemongrasol 
(S.432) naher angegeben. 

Kiimmelol wird hiiufig mit Alkohol gefalscht, weshalb eine Priifung 
darauf nicht zu unterlassen illt; ferner sind stets spezifisches Gewicht 
und LOslichkeit in Weingeist zu bestimmen, urn anderweitige Ver
falschungen (Terpentinol) oder carvonarme Ole erkennen zu konnen. 

LavendeUil (Oleum Lavandulae) wird im siidlichen Frankreich, be
sonders in den Departements Drome, Basses-Alpes und Vaucluse" aus 
den Bliiten der dort wild wachsenden Lavandula officinalis Okaix in 
groBenMengen destilliert.. Es ist diinnfliissig, farblos oder gelblich, 
von starkem Geruch und scharfem, aromatischem, etwas bitterem 
Geschmack und laBt sich mit 90 %igem Weingeist in jedem Verhaltnis 
klar mischen, wahrend von 70 %igem Alkohol3 Teile erforderlich sind. 
Mit Dampf destUlierte Ole erfordern aber zur Losung bis zu 10 Volumen 
70 %igen Alkohols, vereinzelt bleibt auch dann noch eine leichte Trii
bung bestehen. Das spezifische Gewicht ist 0,882-0,896, der Drehungs
winkel aD = - 3° bis - 9°. 

Auch in England wird Lavendelol destilliert und zwar ausschlieBJich 
aus kultivierten Pflanzen, die Produktion ist aber im Vergleich mit der 
franzosischen von ganz untergeordneter _Bedeutung. Das 01 ·fiihrt 
den Namen Mitcham-Lavendelol und ist besonders in England sehr 
geschiitzt. 

Das franzOsische Lavendelol enthalt nach 'den Untersuchungen 
von Bertram undWalbaum als Hauptbestandteil l-LinalYlazetat, 
dessen Menge bei den Handelsolen in der Regel 30-40 %, bei den 
in sachgemaBer Weise mit Dampf destillierten Olen aber bis naha 
an 60 % betragt. Nach dem Gehalt an Linalylazetat teilt man die 
Lavendelole'in verschiedene Klassen ein und ~unterscheidet solche 
von 30, 35, 40 und 50 % und dariiber. Der Wert des Oles steigt mit 
dem Estergehalt. Ole mit weniger als 30 % Linalylazetat sind meist 
verfalscht. 

28* 
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Das englische Lavendelol unterscheidet sich vom franzosischen 
durch einen kampfer- oder vielmehr zineolartigen Nebengeruch, sowie 
durch seinen niedrigen Estergehalt; es enthalt. von letzteren nur 
5-10 %. 

Der Wert des franzosischen Lavendeloles hangt, wie aus dem oben 
Gesagten zu ersehen ist, abgesehen von der Feinheit und Reinheit des 
Geruchs, von seinem Gehalt an Linalylazetat abo Bei der Priifung und 
Wertbestimmung des Oles ist deshalb die quantitative Verseifung vor
zunehmen. Ihre Ausfiihrung ist auf S. 412 ausfiihrlich beschrieben. -
Bei der Priifung auf fremde Zusatze sind ferner das spezifische Gewicht, 
das Drehungsvermogen und die Loslichkeit in 70 %igem Alkohol zu 
ermitteln. Die haufigsten Verfalschungsmittel sind Terpentinol, Zedern
holzol und Spikol. Terpentinol verringert die LOslicpkeit in 70 %igem 
Alkohol und erniedrigt das spezifische Gewicht. Spikol beeinfluBt 
die LOslichkeit nicht, verringert aber den Estergehalt. Zu neuerdings 
recht beliebten Zusatzen geMren auch hier kiinstliche Ester, woriiber 
schon bei Bergamottol Naheres gesagt wurde. 

Aus den Bliiten von Lavandula spica D. O. wird im siidlichenFrank" 
reich durch Destillation das Spikol gewonnen. Es ist gelblich und 
niihert sich in seinem Geruch mehr dem Rosmarinol als dem naher ver
wandten Lavendelol. Es ist meist schwach rechtsdrehend, hat ein 
spezifisches Gewicht von 0,905-0,918 und lost sich in 2-3 und mehr 
Teilen 70 %igen Alkohols klar auf. 

Verfiilscht wird es hauptsachlich mit Terpentinol, eine Verfalschung, 
die sich durch die Erniedrigung des spezifischen Gewichts und Ver-
minderung der LOslichkeit zu erkennen gibt. ,;i . 

Die Lavendelole sind sehr empfindlich gegen tuft und Licht, unter 
deren EinfluB sie einenterpentinartigen Geruch annehmen, weshalb sie 
in gut verschlossenen GefaBen und im Dunkeln aufzubewahren sind. 

Linaloi5iiI. Mit dem Namen Linaloeol werden Ole aus dem Holze 
g~nz verschiedener Baume und verschiedener Herkunft wegen der gro13en 
Ahnlichkeit ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften ,be
zeichnet. Die Heimat del' einen ist Mexiko, die der anderen Franzosisch
GUltyana. Das mexikanische Linaloeholz stammt von Bursera Delpe
chiana Poiss. und moglicherweise auch von Bursera Aloexylon Engler 
abo Die Stammpflanze des Linaloeholzes von Cayenne, welches von 
den Eingeborenen Likari genannt wird, ist noch nicht ganz sicher er
mittelt. 

Das mexikanische 01 ist diinnfliissig, wasserhell biS gelblich und 
von angenehmem Linaloolgeruch. Das spezifische Gewicht ist 0,875 
bis 0,891, der Drehungswinkel aD = - 3 bis _14°. Das Cayenneol 
ist feiner im Geruch. Das spezifi.3Che Gewicht betragt 0,870-0,880, 
der Drehungswinkel aD = - 10 ° bis - 20 0. Mit 2 und mehr Teilen 
70,%igen Alkohols geben beide Ole eine klare LOsung. 

Die bei LinaloeOl mehrfach beobachtete Verfalschung mit fetten 
Olen kann durch dessen Unloslichkeit in 70 %igem Alkohol, die Er
hohung des spezifischen Gewichts und. die hohe Verseifungszahl nach
gewiesen werden. 
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Menthaole. Die Gattung Mentha liefert dem Handel die wesentlich 
voneinander verschiedenen atherischen Ole: das Krause minzol, das 
Pfefferminzol und das Poleyol. 

Man unterscheidet im Handel amerikanisches, englisches, deutsches 
und russisches Krauseminzol. Das amerikanische und das englische 
01 werden aus dem Kraute von Varietaten von Mentha viridis L. 
gewonnen, das deutsche hauptsachlich aus Mentha spicata Huds. var. 
crispata (Schrad.) Briq. und das russische 01 von Varietaten von 
Mentha verticillata. Das amerikanische, englische und deutsche 01 
sind wenig voneinander verschieden. Alle drei Ole bilden eine farb· 
lose, griinliche oder griinlichgelbe Fliissigkeit von starkem Krause· 
minzgeruch. Mit dem Alter und durch Stehen an der Luft wird das 
01 dunkIer und dickfliissiger. Das spezifische Gewicht schwankt von 
0,920-0,940. Die Ole enthalten 40-60 % Carvon; der Trager des 
charakteristischen Krauseminzgeruchs soll. das Azetat des Dihydro. 
cuminalkohols sein. Reine Krauseminzole sind in gleichen Teilen 
90 %igen Alkohols loslich; bei weiterem Zusatz des Losungsmittels 
tritt Triibung ein. 

Das russische Krauseminzol, das zum groBen Teil in RuBland selbst 
verbraucht wird, unterscheidet sich vom amerikanischen und deutschen 
01 durch seinen faden und nur sehr schwach krauseminzartigen Geruch 
und sein geringeres spezifisches Gewicht, 0,883-0,889, ferner d~ch 
seinen geringen Carvon· und seinen hohen Linaloolgehalt. 

Pfefferminzol (Oleum Menthae piperitae) wird aus dem Kraute 
von Mentha piperita L. und einigen Abarten gewonnen. Die Haupt. 
menge des Oles liefert Japan, dann folgen AmerikaundEngland; von 
geringerer Bedeutung sind das deutsche, franzosische und italienische 
DestiIlat. Fiirden Handel ist in neuerer Zeit das japanische Pfeffer. 
minzol von allergroBter Wichtigkeit geworden. 1m rohen Zustand 
hat es zwar einen eigentiimlichen, etwas tranigen Geruch, durch ent· 
sprechende Reinigung lassen sich aber daraus Ole von vorziiglicher 
Beschaffenheit herstellen, u. a. auch die sogenannte Arzneibuchware. 
Auch die Verarbeitung japanischen Pfefferminzoles in Verbindung mit 
amerikanischem 01 liefert, wenn wirklich fachmannisch durchgefiihrt, 
eine Qualitat, die den in friiheren Jahrcn - ob mit Recht oder Un· 
recht sei dahingestellt - besonders geschii.tzten, engIischen Marken 
vollkommen ebenbiirtig ist. Von amerikanischen Olen erfreuen sich 
die Marken H. G. HotchkiB, A. M. Todd und Fri tzsche Brothers 
eines sehr guten Rufes. 

Pfefferminzol ist diinnfliissig, farblos, gelblich oder griingelb, von 
starkem, aber angenehmem Geruch und kiihlendem, lange anhaltendem 
Geschmack. Altes 01 wird dickfliissig und reagiert dann sauer. 

In ihren physikalischen Eigenschaften und ihrer chemischen Zu· 
sammensetzung zeigen die verschiedenen Pfefferminzole Abweichungen, 
was sich leicht daraus erklart, daB die in den verschiedenen Weltteilen 
Pfefferminzol liefernden Pflanzen nicht identisch sind. Fiir die prak. 
tische Verwendung sind Geschmack und Ge1'Uch maBgebend, Eigen. 
schaften, an denen geiibte Kenner imstande sind, die drei hauptsach. 
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lichsten Handelssorten, das englische, amerikanische ~und japanische 
01, voneinander zu unterscheiden, was wegen der groI3en Preisdiffe
renzen von Wichtigkeit ist. Durch die chemische und physikalische 
Untersuchung ist ell nicht immer moglich, den Ursprung der Ole mit 
Sicherheit zu erkennen; ganz unmoglich ist es, wenn es sich um Ge
mische verschiedener Ole handelt. 

Der Hauptbestandteil aller Pfefferminzole ist das Menthol, ein 
Alkohol von der Formel C1oH 200, von starkem Pfefferminzgeruch und 
kiihlendem Geschmack. Das normale (ungetrennte) japanische 01 ist 
so reich an Menthol, daI3 es selbst bei gewohnlicher Temperatur eine 
feste, mit 01 getrankte Kristallmasse bildet. Gerade bei den feinsten 
Olen zeigen slch aber. oft erst bei sehr langem Verweilen im Kalte
gemisch kristallinische Ausscheidungen, woraus hervorgeht, daI3 die 
Menge an kristallisierbarem Menthol nicht fur die Gute des Oles maI3-
gebend ist. 

Der Unterschied in den speziHschen Gewichten der verschiedenen 
Pfefferminzole ist zwar nicht sehr bedeutend, aber doch so groI3, daI3 
man bisweilen daraus auf den Ursprung der Ole schlieI3en kann. Das 
amerikanische 01 hat meist eine Dichte von 0,900-0,920, das eng
lische von 0,900-0,910, das normale japanische 01 von 0,895-0,902 
(bei 24°1) und das von dem Rohmenthol getrennte flussige 01 von 
0,895-0,905. Gereinigtes japanisches Ol (sogenannteArzeneibuchware) 
hat ein spezifisches Gewicht von 0,900-0,910. 

Die Pfefferminzole losen sich in 70 %igem Alkohol, amerikanisches 
und rohes japanisches 01 in 2,5-5 Volumen, englisches und gereinigtes 
japanisches 01 (Arzneibuchware) in 2-3,5 Volumen; auf weiteren Al
koholzusatz bleibt die LOsung bei· der Arzneibuchware stets und beim 
englischen 01 meist klar, wahrend bei den beiden anderen Sorten ge
wohnlich Opaleszenz bis Triibung eintritt. 

Um die Herkunft eines Pfeffcrminzoles zu erkennen, wird auch eine 
Farbreaktion empfohlen, die aber, wie hier ausdriicklich betont sein 
solI, nicht immer ausschlaggebend ist. Mischt man im Reagenzglase 
5 Tropfen amerikanisches oder englisches Pfefferminzol mit 1 ccm Eis
essig, so tritt nach Verlauf .von einigen Stunden eine blaue Farbung 
ein, die allmahlich an Intensitat zunimmt und nach etwa 24 Stunden 
ihr Maximum erreicht. Hierauf zeigt die Mischung mit amerikanischem 
01 im durchfallenden Lichte ein tiefcs Dunkelblau, wahrend sie im 
auffallenden Lichte prachtvoll kupferfarbig fluoresziert. Bei englischem 
01 sind diese Erscheinungen weniger intensiv; oft tritt nur eine hell
blaue Farbung mit schwach rotlicher Fluoreszenz auf. Japanisches 
01 zeigt diese Reaktion nicht, die Mischung bleibt farblos. Gelindes 
Erwarmen beschleunigt das Eintreten der Reaktion sehr; man erhalt 
aber dann kein so reines Blau, sondern eine mehr violette Nuance. 
Zum Gelingen der Reaktion ist der Zutritt der Luft erforderlich; schlie6t 
man diese vollstandig ab, so ist selbst nach mehreren Tagen keine Far-
bung wahrzunehmen. . 

Als Verfalschungsmittel fur Pfefferminzol werden angegeben: fette 
Ole, Petroleum, Weingeist, Terpentinol und andere atherische Ole. 
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Auf Spiritus ist in der auf S.415 angegebenen Weise gesondert zu 
priifen. Die meisten ubrigen Verfalsehungen beeintraehtigen die Los
liehkeit in 70 %igem Alkohol sowie den Mentholgehalt, dessen Be
stimmung daher von groBem Werte ist. Man verfahrtdabei in der 
auf S. 412 besehriebenen Weise, wo auch die Bereehnung angegeben ist. 

Zwar wird hierdureh der in dem 01 vorhandene Mentho]gehalt 
nieht ganz genau ausgedruekt, da bei dieser Berechnung angenommen 
ist, daB alies Menthol, das als Ester zugegen ist, an Essigsaure gebunden 
sei, wahrend es in Wirkliehkeit teilweise auch mit Isovaleriansaure 
verbunden ist; auBerdem bleibt dabei unberueksichtigt, daB ein Teil 
des Menthols schon von vornherein als Ester in dem 01 vorhanden 
ist, fUr die Praxis genugen aber die so erhaltenen Resultate. 

Poleyol (Oleum Menthae Pulegii) wird im sudliehen Frankreieh, 
Spanien, Algier und der asiatischen Turkei dureh Destillation des 
Krautes von Mentha Pulegium L. gewonnen. Es hat eine gelbliehe 
bis rotliehgelbe Farbe und einen starken, pfefferminzahnliehen Gerueh 
und lost sieh in 2 und mehr Teilen 70 %igem Alkohol klar auf. Das 
spezifisehe Gewieht ist 0,930-0,960, der Drehungswinkel an = + 15 0 

bis + 25 0 • Der Geruch des Poleyoles wird dureh den wesentliehen 
Gehalt an Pulegon, ein Keton von der Formel C1oH 160, bedingt. 

Nelkenol (Oleum Caryophyllorum) wird aus den Gewurznelken, 
den getroekneten Blutenknospen von Caryophyllus aromaticus L. 
Eugenia earyophyllata Thunb.) gewonnen. Es ist, frisch destilliert, 
eine fast farblose bis gelbliche Flussigkeit, die mit zunehmendem Alter 
dunkler wird, von dem starken Gerueh der Gewurznelken und an
haltend brennendem Geschmaek. Das spezifisehe Gewieht sehwankt 
von 1,043-1,070. Das 01 ist in 2 Teilen 70 %igem Alkohol16slieh. 

Der Hauptbestandteil des Nelkenoles, der zugleieh den Gerueh be
dingt, ist Eugenol, ein Phenol von der Formel CloH1202' Es ist 
sehwaeh gelblich gefarbt, hat den Gerueh und Geschmaek der Gewiirz
nelken, gibt mit Eisenehlorid in alkoholischer Losung Blaufarbung 
und liefert bei der Oxydation Vanillin und Vanillinsaure. Der Eugenol
gehalt eines guten Nelkenoles betragt wenigstens etwa 80 %. Die 
Bestimmung erfolgt mit 3 %iger Natronlauge unter Erwarmen im 
Wasserbad, um das im Nelkenol neben Eugenol vorhandene Azeteugenol 
mitzubestimmen, wozu man zweekmaBig das auf S.432 beschriebene 
Aldehydkolbehen verwendet. 

Ein geringeres Nelkenol erhalt man aus den Stengeln der Nelken
knospe. Es kommt unter dem Namen Nelkenstielol in den Handel, 
ist in seinen Eigensehaften dem Nelkenol sehr ahnlich, hat aber einen 
weniger angenehmen Geruch. Es wird haufig als Nelkenol verkauft, 
eine Falsehung, die sieh nur am Geruch erkennen laBt. - Verfalsehungen 
verraten sich dureh die Erniedrigung des spezifisehen Gewiehts und 
des Eugenolgehalts, manche aueh dadureh, daB die Ole nieht in 2 Teilen 
70 %igem Alkohol klar loslich sind. . 

Origanum ole. Durch Destillation des Krautes von Origanum Ma
jorana L. wird das Majoranol (Oleum Majoranae) gewonnen. Es ist 
gelblich oder griinliehgelb und wird nach langerer Zeit dunkler. Der 
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Geruch des Majoranoles ist weruger angenehm als der des Krautes, 
der Geschmack gewiirzhaft. Das spezifische Gewicht ist 0,89-0,91, 
der Drehungswinkel aD = + 15° bis + 19°. Das 01 gibt mit gleichen 
Teilen 90 %igem und 2 Teil,en 80 %igem Weingeist eine klareLosung. 

Aus dem Kraut von Origanum vulgare L. erhalt man das Dostenol 
(Oleum Origani vulgaris s. 01. Origani gallicum), ein 01 von kriiltig 
aromatischem Geruch, das wenig oder gar keine Verwendung findet. 

Die franzosischen Dostenole des Handels sind nach Schi mmel & Co. 
meist poleiartig riechende Kompositionen, in denen keine Spur des 
echten Oles enthalten sein diirfte. ' 

Spanisch Hopfenol oder kretisch Dostenol (Oleum Origani 
cretici) wird dureh Destillation der bliihenden Pflanzen verschiedener 
Origanumarten (u. a. Or. hirtum, Or. smyrnaeum) gewonnen. Die 
Haupthandelsmarken sind das Triester, das Smyrnaer und das Cyprische 
Origanumo1. 

Das Triester 01 hat einen starken, thymmnahnlichen Geruch und 
einen beiBenden Geschmack. Es ist, frisch destilliert, von goldgelber 
Farbe, die aber bei Beriihrung mit der Luft in dunkelbraun bis grau
schwarz iibergeht. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,94-0,98, 
lOst sieh in 3 Teilen 70 %igem Alkohol klar auf und enthalt 60-85 % 
Carvacrol, ein Phenol von der Fromel C1oH140. . 

Das Smyrnaer 01 hat eine goldgelbe bis braune Farbe, einen 
milden, etwas an Linaloeol erinnernden Geruch und ein spezifisehes 
Gewicht von 0,898-0,960. Es lOst sich in 3 Teilen 70 %igem Alkohol 
klar auf und hat einen Carvacrolgehalt von meist 25-60 % und da
neben einen nieht unbedeutenden Gehalt an Linaloo1. 

Das Cyprische 01 ist ebenfalls anfangs von heller, spater vQn 
dunkler Farhe und zeigt dieselbe Losliehkeit wie die vorhergehenden. 
Das spezifische Gewicht liegt zwischen 0,962 und 0,967, der Carvacrol
gehalt zwischen 70 und 84 %. 

Patchouliin. Unter den das Patchouliol liefernden Pflanzen ist 
an erster Stelle Pogostemon Patchouli Pellet. zu nennen, eine Labiate, 
die hauptsachlich in den Straits Settlements kultiviert und entweder 
an Ortund Stelle auf 01 verarbeitet oder von Singapore aus getrocknet 
in den Handel gebracht wird; Weiterhin dienen zur Olgewinnung 
Pogostemon Heyneanus Bent}" (besonders auf Java angebaut, wo sie 
"Dilem" heiBt), Microtaena cymosa Prain (Plectranthus Patchouli 
Clarke) und Microtaena robusta Hem8l., die das chinesische Patchouli 
liefert. Beirn Einkauf von Patchoulikraut ist Vorsicht geboten, da es 
viel£ach verfalscht wird, namentlich mit den Blattern von Ruku (Oci
mum basilicum L.) und anderen Pflanzen. 

Das Patchoulikraut verdankt seinen eigentiimlichen, durchdringen
den Geruch einem atherischen Ole, das zu 1,5-4 % darin enthalttlll ist. 

Die Hauptmenge des Oles diirfte in Europa gewonnen werden. Es 
bildet eine gelblich- oder griinlichbraune bis dunkelbraune, sehr dicke 
Fliissigkeit; aus der sich beim Stehen bisweilen Kristalle abscheiden. 
Es besitzt in unverdiinntem Zustande einen widerlichen, dauernd an
haftenden, fast moderigen Geruch, der aber, wenn man das 01 in ge-
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ringen Dosen bzw. in gehOriger Verdiinnung und in geeigneter Mischung 
mit anderen atherischen Olen verwendet, sich weit angenehmer ge
staltet, weshalb es schon seit geraumer Zeit in der Parfiimeriefabrikation 
eine Rolle spielt. Fiir den Parfiimeriefabdkanten hat es den Vorteil, 
daB es sehr ausgiebig und sehr nachhaltig ist, aber auch wieder das 
unangenehme, daB es sich mit anderen Parfiims nicht vereWgt, sondern 
immer durchriecht. Stets darf es nur in sehr geringen Mengen oder in 
sehr starker Verdiinnung angewandt werden. . 

Das spezifische Gewicht der in Europa dcstillierten, reinen Ole liegt 
zwischen 0,966 und 0,995, der Drehungswinkel an betragt - 50° bis 
- 68°. Das 01 lost sich in gleichen Teilen 90 %igem Alkohol klar auf 
und bleibt in der Regel bei weiterem Alkoholzusatz klar; bisweilen 
tdtt bei 2 Volumen des Losungsmittels eine Triibung ein, die aber nach 
Hinzufiigung von 4-5 Volumen wieder verschwindet. Von den im
portierten Olen bcsitzen viele dieselben Eigenschaften, andere ver
halten sich abweichend, sind spezifisch leichter, schlechter loslich und 
von geringerer Drehung. Moglicherweise hangt das mit· der verschie
denen Destillationsart zusammen, die Unterschiede konnen aber auch 
durch Verfiilschungen veranlaBt sein, do. sich beispielsweise durch Zusatz 
von Zedernol (einem ofter beobachteten Falschungsmittel des Pat
choulioles) zu den europaischen Destillaten Ole von der Beschaffenheit 
der importierten herstellen lassen. 

Die Java-Patchouliole, die auch Dilemole genannt werden, haben 
im allgemeinen einen schwachen Geruch und verhalten sich auch sonst 
z. T. anders. Spezifischcs Gewicht 0,917-0,967, optische Drehung 
+ 2° 30' bis - 54°, loslich in 1-10 Volumen90 %igen.Alkohols. 

Ober die den charakteristischen Geruch des Patchoulioles bedingen
den Substanzen ist noch nichts Sicheres bekannt; etwa 95 % des Oles 
bestehen aus Korpern, die fiir seinen Geruch wertlos sind. Beim Stehen 
des Oles scheidet sich daraus gelegentlich Patchoulialkohol (Patchouli
kampfer) aus, eine bei 56° schmelzende, gcruchlose Verbindung von 
der Formel C15H 260. 

Rosen61 (Oleum Rosarum) stammt zum groBen Teil aus Bulgaden 
und wird aus den Bliiten der Rosa damascena Miller durch Destillation 
mit Wasser gewonnen. Die geringen Mengen Rosenol, die im Siiden 
Frankreichs hergestellt werden, bleiben im Lande und decken bei weitem 
nicht einmal den franzosischen Bedarf; die Destilla tion geschieht hier 
iiberhaupt vorzugsweise, um Rosenwasser zu gewinnen. Ebenso kom
men die in anderen Landern, wie Kleinasien, Spanien, Sachsen ge
wonnenen Mengen fiir den Weltmarkt nicht in Betracht. 1m Jahre 
1883 haben Schimmel & Co. die ersten Versuche gemacht, Rosenol 
in Deutschland fabrikmaBig herzustellen. Anfangs benutzte man die 
Bliiten der Rosa centifolia L.; im Jahre 1888 erhielt die Firma aus 
Bulgarien eine groBere Menge Rosenstraucher, und jetzt sindmit dieser 
Rosensorte etwa 35 ha in der Nahe von Miltitz, 12 km von Leipzig, 
bepflanzt. Die des Morgens gepfliickten Rosen kommen, da sie langeres 
Lagern nicht vertragen, sof~rt zur Verarbeitung. Etwa 50()()"":""6000 kg 
Bliiten geben 1 kg 01. Dank der besonderen Sorgfalt in der Darstellung 
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ist deutsches 01 dem bulgarischen im Geruch bedeutend iiberlegen 
und, obwohl sein Stearoptengehalt auBerordentlich hoch ist, doch 
doppelt so intensiv und ausgiebig wie dieses. . 

Dem bulgarischen 01 etwa gleich an Geruchsstarke ist das von 
Schimmel & Co. dargestellte "Rosengeraniol", zu dessen Gewinnung 
2500 kg frischer Rosen mit 1 kg Geraniol zusammen destilliert werden. 

In Frankreich und Deutschland werden die Rosen auBerdem mit 
Fett oder Petrolather (vgl. S. 403ff.) extrahiert, wodurch der Rosenriech
stoff in viel groBerer Natiirlichkeit gewonnen wird als bei der Wasser
dampfdestillation, bei der der groBte Teil des Phenylathylalkohols im 
Destillationswasser bleibt. Auch in Bulgarien arbeitet man schon 
nach dem Extraktionsverfahten. 

Das bulgarische Rosenol des Handels ist hellgelb, manchmal mit 
einem Stich ins Griine. Bei 21-25° C von der Konsistenz des fetten 
Mandeloles hat es einen starken, betaubenden Geruch nach frischen 
Rosen und einen etwas scharfen, balsamischen Geschmack. Rei 
etwa 18-21 () C scheiden sich aus dem Ole spieBige oder lamellen
formige, glanzende, irisierende Kristalle ab, die wegen ihres niedrigen 
spezifischen Gewichtes sich im oberen Teile des 01es ansammeln und 
dessen Oberflache mit einer diinnen Raut bedecken, die sich beim Be
wegen des Oles leicht zerteilt. Bei starkerer Abkiihlung erstarrt das 
01 zu einer durchscheinenden, weichen Masse, die schon durch die 
Warme der Hand wieder verfliissigt werden kann. Das spezifische 
Gewicht, das mit hoherem Stearoptengehalt sinkt, schwankt in der 
Regel zwischen 0,855 und 0,870 bei 20° C. Der Drehungswinkel an = 
- 1 ° bis - 4°. Wegen seines Gehalts an schwerloslichen Paraffinen 
gibt Rosenol selbst mit sehr groBen' Mengen 90 %igen Alkohols nur 
triibe Mischungen, aus denen sich das Stearopten allmahlich ausscheidet. 
Der fliissige Anteil, das sogenannte Elaopten, lost sich in 70 %igem 
Alkohol klar auf. Die Saurezahl betragt 0,5-3, die Esterzahl 7-16, 
die Esterzahl nach der Azetylierung (vg1. S. 412) 203-227, entsprechend 
einem Gehalt an Gesamtgeraniol (C1oH1SO) von 6e-75 %. Der Stea
JJoptengehalt betragt 17-21 %. 

Das Rosenol von Schimmel & Co. ist wegen seines groGeren Reich
turns an Stearopten bei gewohnlicher Temperatur eine griinliche, von 
Kristallen durchsetzte, weiche Masse. Der Geruch ist viel starker und 
intensiver als beim bulgarischen 01. Das spezifische Gewicht liegt zwi
schen 0,838 und 0,850 bei 30° C, der Drehungswinkelan = + 1 ° bis 
~ 1°. Der Stearoptengehalt schwankt zwischen 26 und 40 %. 

Der Hauptbestandteil des Rosenoles ist Geraniol, C1oH1SO, ferner 
enthalt es Citronellol, C1oH 200, Phenylathylalkohol, Nerol, Linalool, 
Nonylaldehyd, Eugenol; die Alkohole sind zu einem kleinen Teil als 
Ester vorhanden. Das Stearopten des Rosenoles besteht aus Kohlen
wasserstoffen der Paraffinreihe CnH2n. 

Rosenol wird sehr viel und sehr stark verfalscht; es Bollen sogar Ole 
:vorkommen, die kaum 10 % echtes Rosenol enthalten. Das Haupt
verfalschungsmittel, das von den Bulgaren.mit Vorliebe verwandt wird, 
ist das Palmarosaol, welches durch Behandeln mit Zitronensaft und 
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Bleichen an der Sonne zum Zwecke des Verfalschens von Rosenol be
sonders prapariert wird. Um eine solche Verfalschung, bei welcher der 
Zusatz von Palmarosaol sich in gewissen Grenzen halt, zU entdecken, ver
sagen nicht nur aile dafiir ausgedachten Farbereaktionen, sondern auch 
die chemischen und physikalischen Untersuchungsmethoden, was sich 
daraus leicht erklart, daB das Falschungsmittel in chemischer Beziehung 
groBe Ahnlichkeit mit dem Rosenole besitzt und die Rosenole je nach 
Klima, Beschaffenheit und Witterungsverhaltnissen groBe Abweichun
gen zeigen. 

"Aus diesem Grunde kann man auch nicht mit Sicherheit behaupten, 
daB das bulgarische RQsenol des Handels wirklich das reine Destillat 
aus Rosen ist. Mancherlei Anzeichen sprechen dagegen. Zunachst 
erregt die groBe Einfuhr von Palmarosaol Bedenken. Ferner ist der 
enorme Unterschied zwischen dem buglarischen und deutschen Destillat 
hochst auffallend und nicht ohne weiteres aHein durch die klimatischen 
Yerschiedenheiten erklarbar. Stutzig macht auch der Umstand, daB 
mehrfach yon bulgarischen Fabrikanten auf Ausstellungen als ganz 
besonders feine Ware gezeigte Ole im Geruch, Erstarrungspunkt und 
Stearoptengehalt die groBte Ahnlichkeit mit dem deutschen Destillat 
besaBen. Hingegen ist das 01, das durch Dest-illation von 2500 kg 
Rosen mit 1 kg Geraniol hergestellt wird, vom bulgarischen Ole des 
Handels nicht zu unterscheiden. Intensitat des Geruches, Erstarrungs
punkt und Stearoptengehalt sind genau gleich1)." 

Zum Schutz gegen grobe Verfalschungen sind das spezifische 06-
wicht, das Drehungsvermogen, der Erstarrungspunkt, der Stearopten
gehalt, die Verseifungszahl und der Gehalt an alkoholischen Bestand
teilen zu bestirnmen. AuBerdem ist stets besonders· und sehr genau 
auf Alkohol zu priifen, da bei dem hohen Preis des Rosenoles schon 
kleine Mengen davon geniigen, um die Verfalschung rentabel zu machen. 

Die Bestimmung des spezifischen Gewichts muB, da das Rosen61 
bei 15° C ganz von Kristallen durchsetzt ist, bei 20,25 oder 30° C aus
gefiihrt werden. Palmarosaol verandert die Dichte kaum; dagegen 
wiirde ein Zusatz von Spiritus das spezifische O6wicht erniedrigen, wah
rend Sandelholzol durch seine groBere Schwere erkannt wird. 

Das Drehungsvermogen wird durch Palmarosaol fast gar nicht be
einfluBt, wohl aber durch Gurjunbalsamol, das auch bisweilenzum 
Verfalschen dient. . 

Mit Erstarrungspunkt bezeichnet man beirn Rosenol die Tempe
ratur, bei welcher das 01 bei langsamer Abkiihlung die ersten Kristalle 
ausscheidet. Man verfahrt hierbei nach Raikow2 ) wie folgt: Etwa 
10 ccm des zu untersuchenden Oles werden in ein Reagenzglas von 
15 mm Durchmesser gebracht und in das 01 em Thermometer so ein
getaucht, daB es, ohne den Boden oder die Wand zu beriihren, frei 
schwebt. Das Glas wird mit der Hand 4--5 ° iiber den Erstarrungs. 
punkt erwarmt und gut umgeschiittelt, dann auf einem Stativ befestigt 

1) Gildemeister u. Hoffmann, a. a. O. 
2J Chem.-Ztg.1898, S.149. . 
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und ruhig, bis zum Erscheinen der ersten l\:ristallchen, der langsamen 
Selbstabkuhlung uberlassen. Nach dem Ablesen der Temperatur wird 
das 01 wieder erwarmt, gut geschuttelt und der Erstarrungspunkt 
von neuem bestimmt. - Der Erstarrungspunkt liegt bei guten bulga. 
rischen Handels61en zwischen 18 und 23 0 C, doch kommen Abweichungen 
nach oben und unten vor. 

Zur Isolierung und Bestimmung des Stearoptens im Rosenol ver· 
fahren Schimmel & Co. wie folgt: 50 g 01 werden mit 500 g 75 %igem 
Weingeist auf 70-80 0 C erwarmt. Beim Abkuhlen scheidet sich das 
Stearopten nahezu quantitativ aus. Es wird von der Flussigkeit ge· 
trennt, von neuem mit 200 g 75 %igem Weingeist in gleicher Weise 
behandelt und die Operation so lange wiederholt, bis das Stearopten 
vollstandig geruchlos ist .. Gewohnlich genugt eine zweimalige Behand" 
lung des rohen Stearoptens. 

Von Wichtigkeit fUr die Beurteilung eines Rosenoles ist die Be
stimmung des Gesamtgeraniols (Geraniol + Citronellol), <lessen Menge 
normalerweis~ 66-75 % betragt. Zusatze wie Palmarosaol, Geraniol 
u. dgl. wurden den Gehalt erhOhen. Ein ofter beobachtetes Falschungs. 
mittel ist Walrat, dessen Gegenwart an der Verseifungszahl des ab
geschiedenen Stearoptens erkannt werden kann. Walrat hat eine 
Verseifungszahl von 128-130, Rosenolstearopten eine solche von 
3-7. Weiterhin kommt das angenehm, teerosenartig riechende Guajak
holzol von Bulnesia Sarmienti als Zusatz in Frage. Es kann durch die 
mikroskopische Untersuchung der sich beim Abkuhlen des Rosenoles 
ausscheidenden Kristalle von Guajol erkannt werden. Letzteres zeigt 
unter dem Mikroskop lange Nadeln, die durch eine kanalformige Mittel. 
linie geteilt sind. Die Kristalle des Rosen61paraffins sind kleiner und 
dunner und zeigen weniger scharf umgrenzte Formen. Guajakholzol 
erhoht ferner das spezifische Gewicht, das Drehungsvermogen und den 
Erstarrungspunkt des damit versetzten Rosenoles und hinterlaBt einen 
harzigen Verdampfungsruckstand. 

Wegen der Kostspieligkeit des Materials wird man vielfach von 
einer eingehenden Untersuchung Abstand nehmen und sich auf die 
Prufung des Geruchs beschranken. Sie hat naturlich nur sehr bedingten 
Wert und setzt eine groBe U'bung voraus. Am sichersten geht man, 
wenn man dabei ein reines Rosen61 zum Vergleich heranzieht. 

Rosenholzol (Oleum ligni Rhodii) wird aus dem Rosenholz, dem 
Holz der Wurzel zweier auf den kanarischen Inseln wachsenden Winden, 
Convolvulus scoparius L. und Convolvulus floridus L., durch Destil· 
lation gewonnen. Hauptsachlich verwendet man die bei der Fabrikation 
von Rosenholzperlen sich ergebenden Abfalle. Das 01 ist von hell. 
gelber Farbe und angenehmem, aber wenig nachhaltigem Rosengeruch. 

Das im Handel als Rosenholzol bezeichnete 01 ist nach Schimmel 
& Co. meist nichts anderes als ein mit Sandelholzol oder Zedernholzol 
vermischtes Rosenol. 

Rosmarinol (Oleum Rorismarini) wird in den sudlichen Landern 
Europas, namentlich im sudlichen Frankreich, in Dalmatien, Nord· 
italien und Spanien durch Destillation des Rosmarinkrautes (Rosma· 
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rinus officinalis L.) gewonnen. Es ist farblos oder gelblich, von durch
dringendem, kampferartigem Geruch und bitterem, kiihlendem Ge
schmack und hat ein spezifisches Gewicht von 0,900-0,920. Es ist ge
wohnlich rechtsdrehend, aD bis + 15 0 , linksdrehende Ole sind meist 
verfi1lscht. Zur LOsung von 1 Teil Rosmarinol ist %-1 Teil90 %iger 
Alkohol erforderlich. 

Von den drei hauptsachlichsten Handelssorten (italienisches oder 
dalmatinisches, franzosisches und spanisches 01) ist das franzosische 
01 das am meisten geschatzte. 

1m Rosmarinol sind nachgewiesenPinen (C1oH16), Camphen (C1oH16), 
Cineol (C1oH1SO), Kampfer (C1oH160) und Borneol (C1oH1SO). 

Rosmarinol wird haufig mit Terpentinol und Fraktionen des Kampfer
tHes verfalscht. Geringe Zusatze dieser Art sind schwer oder iiberhaupt 
nicht nachweis bar, bei starkerer Verfalschung wird aber mindestens 
eine der fiir Rosmarinol charakteristischen Eigenschaften (spezifisches 
Gewicht, Drehung, LOslichkeit) verandert. Bisweilen werden iibrigens 
auch Kampferolfraktionen direkt als Rosmarinol verkauft, doch er
kennt man derartige Ersatzprodukte leicht an dem abweichenden 
Geruch. 

Salbeiol, das 01 aus den Blattern von Salvia officinalis L., diirfte 
heute ausschlie13lich von dem in Dalmatien massenhaft wild wachsenden 
und von dort in den Handel kommenden Salbei gewonnen werden. Es 
ist eine gelbliche oder griinlichgelbe Fliissigkeit, von dem eigentiim
lichen Geruch des Krautes, gleichzeitig an Rainfarn und Kampfer er
innernd. Das spezifische Gewicht betragt 0,915--0,930. . Das 01 lOst 
sich in 2 und mehr Teilen 80 %igen Alkohols. Es findet nur selten in 
der Parfiimerie Verwendung. 

Sandelholzol, ostindisches (Oleum Ligni Santali), wird aus dem 
moglichst fein geraspelten, von der Rinde befreiten Stamm- und Wurzel
holz von Santalum album L., einer Santalacee, gewonnen. Es ist eine 
ziemlich dicke Fliissigkeit von blaBgelber Farbe und angenehmem, 
lange anhaftendem Geruch. Das spezifische Gewicht liegt zwischen 
0,974 und 0,985, die Drehung zwischen -16 und - 20 0 j es gibt mit 
5 Teilen 70 %igen Alkohols eine klare Losung, die auch bei weiterem 
Alkoholzusatz nicht getriibt wird. Die in Indien destillierten Ole haben 
meist ein hoheres spezifisches Gewicht, schlechtere Loslichkeit und 
dunklere Farbe, was von beigemengten Zersetzungsprodukten, infolge 
mangelhafter Destillation herriihrt. Mit der Zeit biiBt SandelOl an 
Loslichkeit ein. 

Der Hauptbestandteil des ostindischen Sandelholzoles ist Santalol 
(C15H 240). Seine Menge soIl wenigstens 90 % betragenj der Wert 
eines Sandeloles steigt mit dem Santalolgehalt. 

Als Hauptverfalschungsmittel fiir ostindisches Sandelholzol gilt 
Zedernholzolj es ist an der Verminderung des spezifischen Gewichts 
und der Loslichkeit zu erkennen. Die gleichen Veranderungen be
wirken Copaivabalsamol, Gurjunbalsamol und westindisches Sandelol. 
Die Drehung wird durch Zedernol und Gurjunbalsamol erhOht, durch 
Copaivabalsamol und westindisches Sandelol erniedrigt·. AIle diese 
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Zusatze driicken ferner den Santalolgehalt herab, dessen Bestimmung 
daher von Wichtigkeit ist. 1Jber die Ausfiihrung ist auf S. 412 das 
Notige angegeben. Fette Ole und Paraffinol verraten sich durch ihre 
Unl6s1ichkeit in 70 %igem Alkohol, erstere auBerdem durch die hohe 
Verseifungszahl, die bei Sandelol um 5-20 betragt. Da sie mit Wasser
dampf nicht fliichtig sind, so bleiben sie beim Rektifizieren des Oles 
im Riickstand und konnen hier genauer untersucht werden. 

Sandelholzol, westindisches, (Oleum Santali ex India occidentali) 
wird aus dem Holz der zu den Rutaceen gehorigen Amyris balsamifera 
L. gewonnen und ist in Eigenschaften und Zu;sammensetzung vollig 
verschieden vom ostindischen 01. Das spezifische Gewicht liegt bei 
0,950-0,970, die Drehung ist rechts und betragt zwischen + 19° und 
+ 29°. Es ist erheblich schwerer loslich als das ostindische 01, denn 
es lost sich gewohnlich erst in 90 %igem Alkohol (bis 1 Volumen), 
manchmal allerdings auch schon in 2-10 Volumen 80 %igen Alkohols. 

Westindisches Sandelol enthalt Caryophyllen, Cadinen und durch
schnittlich 30-50 % Amyrol, einen Sesquiterpenalkohol von der Zu
sammensetzung C15H 260. Santalol kommt nicht darin vor. 

Sassafrasol (Oleum Ligni Sassafras) wird aus dem Holze und der 
Rinde der Wurzel des in den siidlichen Teilen.Nordamerikas wachsenden 
Sassafraslorbeers (Sassafras officinale N ees) durch Destillation ge
wonnen. Es ist eine gelbe oder rotlichgelbe Fliissigkeit, .. von ange
nehmem, etwas an Fenchel erinnerndem Geruch und aromatischem 
Geschmack. Es hat ein spezifisches Gewicht von 1,07-1,08, ist schwach 
rechtsdrehend und in 1-2 V olumen 90 %igem Alkohol l6sHch. Sein 
Hauptbestandteil, dem es auch den Geruch verdank~, ist Safrol, ein 
Phenolather von der Formel CloHI002' der auch in betrachtlicher 
Menge im Kampferol enthalten ist. Es ist eine farblose oder schwach 
gelbliche Fliissigkeit, die beim Abkiihlen zu einer Kristallmasse erstarrt, 
welche erst bei + II ° C schmilzt. 

"Das Sassafrasol wird in Amerika sehr haufig durch Kampferol 
verfalscht, und es diirfte ein wirklich reines Ol nur selten im Handel 
angetroffen werden. Da im Kampferol samtliche Bestandteile des 
Sassafrasoles enthalten sind, so ist sein Nachweis auBerordentlich 
schwierig und nur eben sicher zu erbringen, wenn die physikalischen 
Eigenschaften, besonders das spezifische Gewicht und das Siedever. 
halten, stark abweichen. Als "Artificial Sassafras Oil" werden Kampfer
olfraktionen von einem dem Sassafrasol entsprechenden spezifischen 
Gewicht verkauftl)." 

Thymianol (Oleum Thymi) wird aus demfrischen, bliihendenKraute 
von Thymus vulgaris L. hauptsachlich in Siidfrankreich gewonnen. 
Es ist eine schmutzig dunkelrotbraune Fliissigkeit von angenehmem, 
kraftigem Thymiangeruch und beiBend scharfem, lange anhaltendem 
Geschmack. Das spezifische Gewicht liegt stets tiber 0,900, bei guten 
Olen meist zwischen 0,905 und 0,915. Es lost sich in 1/2 Teilen 90 %igem 
und 1-2 Teilen 80 %igem Weingeist, von 70 %igem sind meist 15 bis 

1) Gildemeister u. Hoffmann, a. a. O. 
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30 Teile zur klaren Losung erforderlich. Der den Wert des Oles be
stimmende Bestandteil ist das Thymol, ein Phenol von der Formel 
C1oH140. 

Von dem franzosischen verschieden ist das spanische Thymianol, 
das wahrscheinlich von einer anderen Pflanze abstammt. Es enthiiJt 
kein Thymol, sondern Carvacrol. Auch durch seine Loslichkeit unter
scheidet es sich vom franzosischen Ole, indem es in 2-3 Teilen 70 %igem 
Weingeist klar lOslich ist. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,93 
bis 0,96 und oft eine tief dunkelgriine Farbe. 

Das sogenannte weiBe Thymianol des Handels ist nachSchi m
mel & Co. in den meistenFallen weiter nichts als ein nur einen geringen 
Bruchteil Thymianol enthaltendes Terpentinol. Hierdurch erkliirt sich 
auch die auffallende Tatsache, daB rektifiziertes 01 in den meli-ten 
Preislisten niedriger _ notiert ist als rohes. 

Das Thymianol wird haufig mit Terpentinol verfalscht. Ein Zusatz 
des letzteren erniedrigt das spezifische Gewicht unter 0,90 und ver· 
mindert die Loslichkeit in Alkohol. 

Das Feldthymianol oder QuendelOl (Oleum Serpylli) aus dem 
Kraute von Thymus Serpyllum L. ist diinnfiiissig, farblos bis goldgelb, 
von angenehmem, melissenartigem, etwas an Thymian ermnerndem 
Geruch. Das spezifische Gewicht ist 0,890-0,920. 

Als Essence de serpolet werden nach Schimmel & Co. in Siid
frankreich haufigaus Spanisch-Hopfenol, Poleyol, Spikol und Thy
mianol bestehende Gemische verkauft. 

WachoiderbeeriiI (Oleum Juniperi) wird aus den Wacholderheeren, 
den Friichten von Juniperus .communis L., gewonneh. Es ist eine 
farblose oder gelblichgriine Fliissigkeit von starkem, eigenartigem, an 
Terpentinol. erinnerndem Geruch und brennendem, etwas bitterem Ge
schmack. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,865--0,885. Das in 
groBen Mengen aus Ungarn in den Handel kommende 01, welches in 
der Regel ein ziemlich niedriges spezifisches Gewicht hat (0;860-0,868), 
ist kein normales Destillat, sondern wird als Nebenprodukt bei der 
Bereitung von Wacholderbeerbranntwein gewonnen. 

Frisch destilliertes 01 lOst sich meist in 5-10 Teilen 90%igem 
Weingeist; die Loslichkeit vermindert sich aber schon nach mehr
wochentlichem Stehen, so daB sich selbst mit groBen Mengen Wein
geist keine klare Losung erzielen laBt. 

Wacholderbeerol besteht vorwiegend aus 'Terpenen. Der Trager 
des charakteristischen Wacholderbeergeruches ist noch unbekannt. Bei 
alten Olen ist wiederholt Abscheidung eines nadelformig kristallisierert
den, geruch- und geschmacklosen Stearoptens (sogenannten Wacholder. 
kampfer) beobachtet worden. 

Wacholderbeerol hat eine groBe Neigung zu verharzen, wollei es 
dickfliissig wird und saure Reaktion annimmt. Es ist in gut verschlos
senen Flaschen und vor Tageslicht geschiitzt aufzubewahren. 

WintergriiniiI oder GanltheriaiiI (Oleum Gaultheriae) wird durch 
Destillation der Blatter von Gaultheria procumbens, einer in Nord
amerika, namentlich bei New-Yersey, reichlich vorkommenden Pflanze 
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gewonnen. Es ist farblos, gelblich oder rotlich und von stark aroma
tischem Geruch. Sein spezifisches Gewicht ist 1,18~1,193. Es ist 
schwach linksdrehend (aD = - 0° 25' bis _1°) und besteht zu etwa 
99 % aus Salizylsauremethylester. Es ist wenig 16slich in Wasser, leicht 
loslich in Alkohol, Ather, Chloroform usw.; von 70 %igem Alkohol 
sind 6-8 V olumen zur LOsung notig. . 

Ein dem Gaultheriaol sehr ahnliches, aber im Geruch deutlich davon 
verschiedenes Produkt wird aus der in Nordamerika einheimischen 
Betula lenta L. durch Destillation der Rinde mit Wasser dargestellt, 
und der groBte Teil des im Handel heute vorkommenden Wintergriinoles 
solI Birkenol sein. Sein spezifisches Gewicht liegt zwischen 1,180 und 
1,188. 1m Gegensatz zu Gaultheriaol ist es optisch inaktiv, im iibrigen 
sind aber die Eigenschaften fast dieselben. Mit Birkenrindenol ge
schiitteltes Wasser gibt mit Eisenchlorid eine tieL violette Farbung. 

Kiinstlich laBt sich der Salizylsaure-Methylester durch Erwarmen 
eines Gemisches von Methylalkohol, Schwefelsaure und Salizylsaure 
darstellen, wobei zuerst Methylschwefelsaure entsteht, die dann in den 
Methylester und Schwefelsaure umgewandelt wird. Die Esterifikation 
gelingt sehr leicht. Es geniigt, das Gemisch einige Zeit zu erwarmen 
und es alsdann in Wasser zu gieBen, wo bei sich der Ester als sch were 
Olschicht abscheidet. Nach dem Waschen mit Wasser wird im direkten 
Dampfstrome destilli'ert. Der so gewonnene Ester ist wasserhell und 
unterscheidet sich in seinen ii brigen Eigenschaften nur wenig von dem 
natiirlich vorkommenden Ole. Das speziJische Gewicht liegt zwischen 
1,185 und 1,190. Dieses kiinstliche Wintergriinol wird jetzt ebenfalls 
vielfach in der Parfiimerie angewandt. 
. Da die Wintergriinole die schwersten alIer bekannten atherischen 
Ole sind, so hat die Beimischung anderer ath€lrischer Ole oder von 
Petroleum stets eine Erniedrigung des spezifischen Gewichts zur Folge. 
Auch wird durch die meisten Verfalschungsmittel die Loslichkeit in 
70 %igemAlkohol vermindert oder aufgehoben. Den Nachweis von 
Verfalschungen ermoglicht auch die Eigenscha~t 'der Wintergriinole, 
in maBig konzentrierter Kalilauge als Estersalz in Losung zu gehen. 
Schiittelt man 1 ccm 01 mit 10 ccm' 5 %iger Kalilauge durch, so gibt 
reines Wintergriinol eine klare Losung, verfalschte Ole aber eine triibe 
Mischung, aus der sich beim Stehen an der Oberflache oder am Grunde 
Tropfchen abscheiden. Auf diese Weise solI man noch 5 % fremder, 
nichtphenolischer Bestandteile erkennen konnen. 

Ylang-Ylangol (Oleum Unonae) wird aus den Bliiten der im ma
layischen Archipel, hauptsachlich auf den Philippinen, wachsenden 
und dort sowie im ganzen siidlichen Asien viel kultivierten Cananga 
odorata Hooker f. et Thom8on gewonnen. Das fiir .den Handel allein 
in Betracht kommende 01 aus Manila bildet eine lichtgelb gefarbte 
Fliissigkeit von auBerordentlichem W ohlgeruch. Es hat ein spezifisches 
Gewicht von 0,930-0,950 und ein Drehungsvermogen aD = - 37° 
bis - 57°. Es ist in Alkohol schwerloslich; es gibt mit 1f2-2 Volumen 
90 %igem Weingeist gewohnlich eine klare Losung, die sich aber bei 
weiterem Weingeistzusatz in der Regel wieder triibt. Ahnlich ist auch 
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das Verhalten gegen 95 %igen Alkohol. Mit Eisenchlorid gibt die 
.a.lkoholische LOsung des 6les eine violette Farbreaktion. 

Die Ylang- Ylangole anderer Herkunft weichen in ihren physika
lischen Eigenschaften oft betrachtlieh von den Manilaolen abo Der 
Unterschied in der Qualitat der vielen im Handel befindlichen Sorten 
hat lcdiglich in der Darstellungsweise und in der Auswahl der BluteD., 
die, frisch gepfluckt, das feinste Aroma besitzcn, seinen Grund •.. Bei 
der Destillatiou sind die ersten, leicht fluchtigen Anteile von unver
gleichlich feinem Parium, 'wahrend das spater uberdestillierende 01 
einen faden Geruch zeigt. Es wird demnach derjenige Fabrikant, 
welcher nur die ersten Antcile gewinnt, das feinste Olliefern, und diese 
Bereitungsweise ist es, welcher die Marke Sartorius den auBerordent
lichen Ruf verdankt. Wahrend 100 kg frische Ylang. Ylangbluten 
1,2 kg 01 geben, wird, wie Schimmel & 00. berichten, von Sartorius 
in Manila zur Darstellung seines feinen Oles nur ungefahr die Halfte 
.a bgetrie ben. 

1m Ylang - Ylangol sind an alkoholischen Bestandteilen l-Linalool 
und Geraniol. An dem charakteristischen Geruch des Oles ist neben 
.mesen beiden Alkoholen der bei 175 ° 0 siedende Methylather des 
Parakresols OHa • 06H4 . OOHs beteiligt. Von Wichtigkeit sind weiter. 
bin Eugenol, Isoeugenol, Benzylalkohol, Benzylazetat, Benzylbenzoat, 
Benzylsalizylat und Methylsalizylat. 

Die ziemlich verschiedenen Eigenschaften reiner Ole erschweren den 
Nachweis von VeriiiJschungen. Es ist daher die Beurteilungder Qualitat 
-eines Ylang- Ylangoles Mufig mehr Sache des Pariumeurs als des 
Ohemikers. Da die Ester fur den Geruch vop. Bedeutung sind, so ist 
die Bestimmung "der Verseifungszahl, die bei guten Olen zwischen 75 
und 120 liegt, zu empfehlen. 

Das Oanangaol besteht entweder .aus den bei der Darstellung 
des Ylang- Ylangoles abfallenden hOheren. Fraktionen (Manila), oder 
-es steUt das Gesamtdestillat der Ylang- Ylangbluten dar (Java). Es 
hat einen ahnlichen, aber weniger feinen Geruch als das Ylang- Ylangol. 
Seine physikalischen Eigenschaften zeigen infolge der verschiedenen 
Darstellungsweisen ziemlich groBe Schwankungen. Das spezifische 
Gewicht betragt 0,90-0,95, der Drehungswinkel an = _17° bis 
- 55°, die Esterzahl 10-35. 1m allgemeinen wird ein 01 mit hoher 
Verseifungszahl das beste sein, vorausgesetzt, daB diese nicht von 
-einem Zusatz von Kokosol herriihrt. 

Das Oanangaol lOst sich in 90 %igem Weingeist meist nicht 
vollstandig. . In 95 %igem Alkohol ist es zunachst klar loslich, bei 
Zusatz von mehr als 1-2 Volumen eriolgt aber gewohnlich Trfibung, 
doch scheiden sich selbst bei langerem Stehen keine Tropfen aus. 

Mehrfach sind bei Oanangaolen Verialschungen mit KokosoI be
-obachtet worden. Ein solcher Zusatz ist leicht zu erkennen. Zwar 
werden durch ihn spezifisches Gewicht und Drehungsvermogen nur 
wenig beeinfluBt, dagegen wird die Verseifungszahl bedeutenderhOht 
unddie L6s1ichkeit in 95 %igem Alkohol aufgehoben. Aus dem:truben 
Gemisch von 01 und Alkohol scheiden sich heim Stehen Oltropfchen 
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am Boden des GefaBes abo Sind groBere Mengen von Kokosfett vor .. 
handen, 80 erstarrt das 01 butterartig, wenn man es in eine Kalte
mischung (bestehend aus Eisstiickchen und Kochsalz) stellt. Kokos
fett bleibt auBerdem bei der Destillation des Oles :mit Wasserdampf 
im Riickstand, doch ist dabei zu beachten, daB Canangatil an und fiir 
sich einen Riickstand bis zu 5 % hinterliiBt. 

Zedernholziil (Oleum Cedri) wird durch Dampfdestillation aus dem 
fein geraspelten Holze der virginischen Zeder (Juniperus virginiana L.) 
gewonnen, wozu .fast ausschlieBlich die 'sich bei der Bleistiftfabri
kationergebenden Abfiille, welche 2,5-4,5 % 01 geben, verwandt 
werden., Es ist etwas dickfliissig und manchmal mit Kristallen von 
Zedernkampfer durchsetzt, teils farblos, teils von griinlichgelber Farbe 
und bellitzt.einen milden, lange anhaftenden, aber wenig durchdringen
den Geruch. Das spezifische Gewicht ist 0,943-0,961, der Drehungs
winkel an = - 25° bis - 42°. In Alkohol ist das 01 verhaltnismaBig 
schwer loslich; I Teil 01 erfordert 10--20 Teile 90 %igen und bis zu 
6 Teilen' 95 %igen Alkohol zur Losung. 

Das Zedernholzol findet vielfach Verwendung in der Toilettescifen
fabrikation, wo es als Basis fiir andere Parfiime dient; doch ist Vorsicht 
bei seiner' Anwendung geboten, damit der Geruch danach nicht vor:' 
herrscht, weil er dann leicht unangenehm wirkt. 

Das in den Trockenkammern der Bleistiftfabriken als Nebenprodukt, 
gewonnene Zedernol ist minderwertig. Es besteht lediglich aus den 
leicht fliichtigen Anteilen des normalen Destillats und ist infolgedessen 
diinnfliissiger und von weniger feinem und nachhaltigem Geruch ala. 
letzteres. FUr Parfiimeriezwecke ist es unbrauchbar. 

Verfiilschungen mit anderen Olen sind bei Zedernol noch nicht 
beobachtet worden und diirften wohl auch wegen seiner Billigkeit, 
kaum vorkommen. 

Zimtiile. Von Zimtolen sindfiir den Parfiimeur von Interesse: 
Ceylon-Zimtol; Zimtkassiaol und Zimtbliitter<>l. 

Das wegen .seines feinen Geruchs und Geschmacks besonders ge
schatzte Ce y 1 on -Zi m t <> 1 (Oleum Cinnamomi ceylanici) wurde friiher
ausschlieBlich aus dem Bruch und dem Abfallder echten ZimtIin,de' 
von Cinnamomum ceylanicum N ees an den Produktionsorten, destil
liert und kamvon Ceylon in den Handel. Neuerdings hat die Fabri
kation des Ceylonoles aus Zimtabfallen, sogenannten Chips, in Europa, 
groBen Umfang angenommen. Das hier mit vollkommeneren Appa-, 
raten da.rgestellte 01 hat das von Ceylon exportierte Produkt fast voll
standig vom· Markte verdrangt. 

Das neuerdings auf den Seychellen aus der Stammrinde von Cinna
momum ceylanicum N ees gewonnene Destillat kommt dem Ceylon
Zimtol im Geruch und Geschmack bei weitem nicht gleich und ist daher
weniger wertvoll. 

Das Ceylon-Zimttil ist eine hellgelbe Fliissigkeit von dem ange
nehmen, feinen Geruch des Ceylon-Zimtes und gewiirzhaftem, siiBem, 
brennendem Geschmack. Das spezifische Gewicht liegt zwischen. 
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1,023 . und 1,040. Die Drehung ist links, bis _1°. Das 01 ist klar 
loslich in 3 Teilen 70 %igem Weingeist. 

Bei der Destillation von Ceylon-Zimt scheiden sich in der Vor
lage zwei Ole ab, von denen eins leichter, das andere schwerer als 
W &sser ist. ' 

Um ein normales 01 zu erh8.1ten, muB manheide Teile miteine.nder 
vermischen. Ceylon-ZimtOl besteht zu 65-76 % ausZimtaldehyd 
und enthiUt auBerdem 4-10 % Eugenol Bowie geringe Mengenfolgen. 
der Verbindungen: Cymol, Pinen, Phellandren, Caryophyllen, Linalool, 
Nonylaldehyd, Benzaldehyd, Cuminaldehyd, Furfurol und Methyl
amylketon; vermutlich kommen auch Hydrozimtaldehyd und Linalyl
isobutyrat darin vor. Das Seychellen-Zimtol ist zimtaldehydarmer 
als das Ceylonol und unterscheidet sich von diesem nochbesonders 
durch seinen' Gehalt an Kampfer. 

Das aUs den Blattern von Cinnamomum ceylanicum gewonnene 
01 ist hell von Farbe, ziemlich diinnfliissig und riecht nach Nelken und 
Zimt. Sein spezifisches Gewicht ist 1,044-1,065, der Drehungswinkel 
aD = - 0° 15' bis + 2° 20'. Es gibt mit 3 Teilen 70 %igem Weingeist 
klare wsungen, die mch aber manchmal triiben, sobald man mehr 
Weingeist zusetzt. Das Zimtblii.tterol enthiilt 65-95 % Eugenol und 
nur unbedeutende Mengen von Zimtaldehyd. 

Das Ceylon-Zimtol wird sehr. hii.ufig mit dem viel billigeren Zimt
blatterol vedalscht. Das Blatterol erhOht das spezifische Gewicht .. 
Ferner gibt 1 Tropfen reines Zimtol, in 5 Tropfen Alkohol gelost, m.it 
Eisenchlorid eine blaBgriine Farbung, wahrend Blatterole so'wieda¢t' 
vedalschte Rindenole tiefblaue Farbung geben, Welche durch den 
hohen Eugenolgeha.lt des Blatteroles hervorgerufen wird. Sicherer 
geschieht der Nachweis, wenn man den Gehalt an Zimtaldehyd in der 
bei Cassiaol beschriebenen Weise bestimmt. Betragt dieser weniger 
als 65 oder mehr als 76 %, so ist das 01 verdachtig. Hat das 01 weniger 
als 65 %, so bestimmt man in dem yom Aldehyd befreiten 01 das Eu
genol. Das einfachste Vedahren hierzu ist, daB man das 01 mit 3 %iger 
Kalilauge schiittelt; aus der Volumverminderung ermeht man dann 
den Eugenolgeha.lt. Das Vedahren ist allerdings wenig genau, aher 
es diidte hinreichen, um die· Frage zu entscheiden, ob ein reines oder 
vedalschtes 01 vorliegt. Das letztere ist der FaIl, sobald der Gehalt 
an Eugenol im urspriinglichen Ole mehr als 10 % betragt. 

Die mit Cassiaol vedalschten Ceylon-Zimtole haben ein hOheres 
spezifisches Gewicht und in der Regel auch einen hOheren Zimta.ldehyd
gehalt. Ole mit iiber 76 % Aldehyd sind verdii.chtig, auf aIle Fiille 
minderwertig, da beim Ceylon-Zimtol der Zirnta.ldehyd nicht der den 
Wert bestimmende Bestandt.eil des Oles ist, wie heirn Cassiaol; viel
mehrsind die nicht aldehydischenBestandteile die wertvolleren, was 
daraus hervorgeht, daB Ceylon-Zimtol trotz seines kleineren Aldehyd
geha.lt.a JDit dem mehdachen Preise des Cassiaoles bezahlt wird. 

Cassiaol (Oleum Cassiae) wird in China und Cochinchlna aUB den 
Blattern des Zimtcassiabaumes (Cinnamomum Cassia BI.) durchDe-' 
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stilla.tion gewonnen. Es ist von gelber, mit der Zeit ,ljraun werdender 
Farbe, hat ein spezifisches Gewicht von 1,055-1,070 und besitzt einen 
sii/3en, hinterher brennenden Geschmack. Cassiaol hat nur ein schwaches 
Drehungsvermogen naoh links oder rechts und pesteht ebenso wie das 
Ceylonol hauptsachlich aus Zimtaldehyd (75-90 %), enthalt aber 
kein Eugenol. 1 Teil reines Cassiaol lost sich in 2 Teilen 80 %igem 
Spiritus. Sein Verhalten gegen 70 %igen Alkohol ist insofern verschie
den, ala die meisten Ole mit 2-3 Teilen dieses wsungsniittels klare, 
andere, aonst gute Ole aber opalisierend triibe wsungen zeigen, ein 
Verhalten, das moglicherweise auf das haufig im 01 enthaltene zimt~ 
saure Blei zuriickzufiihren ist. 

Da die Giite des Cassiaoles von seinem Gehalt an Zimtaldehyd, 
der mindestens 75 % betragen solI, abhii.ngt, so ist die Bestimmung 
desselben fiir die Wertbestimmung von gro/3ter Wichtigkeit. S chi m me I 
& Co. haben eine Priifungsmethode ausgearbeitet, die jetzt im Handel 
allgemein gebrauchlich ist und die darauf beruht, da/3 sich der Zimt
aldehyd in hei/3er, konzentrierter Natriumbisulfitlosung als sulfon
saures Salz lost und dadurch dem 01 quantitativ entzogen werden 
kann. Zur Bestimmung verwendet man ein besonderes Glaskolbchen 
(Cassiakolbchen, Aldehydkolbchen), wie es in Fig. 127, S. 432, in l/S 
natiirlicher Gro/3e abgebildet ist. Auch die Ausfiihrung der Bestimmung 
ist dort bei Lemongrasol genau beschrieben, so daB bier darauf ver
wiesen werden kann. Wie dort gleichfalls angegeben, kann auch die 
Bestimmung mit neutralem Natriumsulfit erfolgen,mit dem Zimt
aldehyd unter Bildung eines wasserloslichen Hydrosulfonsaurederivats 
reagiert. Diese Methode ist besonders fiir die Aldehydbestimmung 
im Ceylon-Zimtol zu empfehlen, wo die au/3er Zinitaldehyd vorhan
denen Aldehyde bei dem Bisulfitverfahren unter Umstanden sWrend 
wirken. 

Nach den Bericht.en von Schimmel & Co. war eine Zeitlang fast 
das ganze von China in den Handel gebrachte Cassia61 mit Petroleum 
und Harz, das bis zu 38 %, gefunden wurde, gefalscht. Ob eine solche 
Falschung vorliegt, kann man durch Destillation des Oles, wobei 90 % 
reines Cassiaol iibergehen sollen, leicht feststellen. Der Riickstand, 
welcher 6-7 %, keinesfalls aber mehr als 10 % betragen I'!OU, darf 
nach dem Erkalten nicht fest werden und den Charakter eines sproden 
Harzes annehmen, sondem mu/3 mindestens dickfliissig bleiben. Etwa 
vorhanden~!I Petroleum wird dadurch angezeigt, daB das Dest.illat in 
70 %igem Alkohol nicht klar lOslich ist. 

Eine Verfalschung mit Kolophonium kommt auch in der ErhOhung 
der Saurezahl, ,welche normalerweise zwischen 6 und 20 liegt, zum 
Ausdruck. 

Hirschsohn gipt'fiir den gleichen Zweck folgende Priifungs
methode an: Zu einer ,wsung von 1 Volumen Cassiaol in 3. Volumen 
70 %igem Alkohol setztman tropfenweise bis zu 1/2 VolumeIi einer 
bei Zimmertemperatur gesattigten, frisch bereiteten wsung von Blei. 
azetat in 70%igem Alkohol: Ein hierbei entstehender Niederschlag 
aeutet auf Kolophonium. 
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Balsame uud Harze. 

Mit dem Namen Harze bezeichnet man gewisse organische Stoffe, 
die zu den atherischen Olen insofern in sehr naher Beziehung stehen, 
als viele von ihnen nachweisbar aus den atherischen Olen'durch Oxy
dation entstehen. Wie fruher erwahnt, erleiden aile atherischen Ole 
an der atmospharischen Luft durch Sauerstoffaufnahme eine Ver
anderung, wobei sie verdicken und endlich in Stoffe vom Charakter der 
Harze iibergehen. Auch kommen die meisten Harze in der Natur mit 
atherischen Olen gemengt vor. 

Die Elementarbestandteile der Harze sind Kohlenstoff, Wasserstoff 
und Sauerstoff; doch sind sie im ailgemeinen sauerstoffarm und kohlen
stoffreich. Ihrem chemischen Charakter nach verhalten sie sich wie 
schwache Sauren, ihre Auflosungen roten haufig Lackmus und treiben 
zuweilen beim Kochen aus kohlensauren Alkalien die Kohlensaure aus. 

Jedes natiirlich vorkommende Harz besteht, abgesehen von seinem 
etwaigen Gehalt an atherischem Ole, aus mehreren Harzen, die jedoch 
gewohnlich nur schwer voilstandig getrennt werden konnen. 

Man teilt die Harze gewohnlich ein in Hartharze, Weichharze 
oder Balsame und Schleim- oder Gummiharze. Die Hartharze 
sind bei gewohnlicher Temperatur fest, hart und sprode, lassen sich leicht 
pulvern und enthalten wenig oder gar kein atherisches 01. - Die Weich
harze oder Balsame sind knetbar, zuweilen sogar halbfliissig, sie stellen 
Auflosungen von Harzen in atherischem Ole oder auch Gemenge von 
atherischem Ol und Harz dar. Beim Stehen an der Luft verandern 
siesich dadurch, daB das athel'ische 01 eine Oxydation erleidet. Sie 
werden dann mehr oder weniger hart und konnen in eigentliche Hart
harze iibergehen. - Die Gummi. oder Schleimharze sind Gemenge von 
Pflanzenschleim, Harz und atherischen Olen und werden durch Ein
trocknen des freiwillig oder nach Einschnitten ausflieBenden Milchsaftes 
verschiedener Pflanzen gewonnen. Mit Wasser zusammengerieben, 
geben sie eine triibe, milchige Fliissigkeit und Wsen sich in Alkohol 
nur zum Teil. 

Die Harze sind im Pflanzenreiche auBerordentlich verbreitet, und 
es gibt kaum eine Pflanze, die nicht Harz enthielte.· Einige Pflanzen
familien und Pflanzenorgane sind aber durch einen besonderen Reich
tum an Harz ausgezeichnet. Die Harze werden meist gleichzeitig mit 
atherischen Olen in eigenen Behaltern, den Harzgangen, abgeschieden 
und schwitzen entweder zu gewissen Zeiten freiwillig aus oder werden 
durch gemachte Einschnitte entleert. Auch im Tierreiche finden sich 
K6rper, wenngleich wenige, vom Charakter der Harze, und eine Reihe 
derselben, die fossilen Harze, wird gewohnlich dem Mineralreiche zu
gezahlt, sie stammen aber wohl meist von Pflanzen her. Einige Harze 
sind reine Kunstprodukte, wie die Aldehydharze, die Brandharze u. a. 

V-on Hartharzen findet in der Parfiimerie nur die Benzoe Verwen
dung, von Balsamen der Perubalsam, der Tolubalsam und der Storax, 
von Gummiharzen die Myrrhe und der Opopanax. 
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Benzoe (Resina. Benzoe) wird von Styrax Benzom Dryand und 
wahrscheinlich auch anderen Styraxarten gewonnen, Baumen aus der 
Familie der Styraceen, die hauptsachlich an den hinterindischen Kiisten 
und auf Sumatra behufs Harzgewinnung kultiviert werden. Friiher 
wurden fiir diesen Zweck die Baume gefallt, wahrend Dian jetzt nur 
die Rinde der lebenden Baume anschneidet, worauf ein alsbald fest· 
werdender Harzsaft ausfiieBt, der sich am Stamme· in Kornerform 
ansetzt oder in GefaBen gesammelt wird, worin er erstarrt und Block· 
form ("Tampangs") annimmt. Bei dieser Methode lassen sich die 
Baume Jahre hindurch harzen. .Altere, schon oft ,geharzte Baume 
geben ein geringeres Produkt; im allgemeinen bilden die Korner ("Tra· 
nen") die besseren Sorten. Wenn das Harz in groBeren Massen sich 
angesammelt hat, zeigt es stets Mandelstruktur;' man kann nam1ich 
daran eine dunkle porose oder kolophoniumartig aussehende Grund· 
masse und Korner ("Mandeln") von rundlicher Form, glatter Begren
zung, homogenem Gefiige und lichterer Farbe, die der Gruridmasse ein· 
gefiigt erscheinen, unterscheiden. 

Nach dem Aussehen unterscheidet man drei Sorten: Benzoe in 
Tranen (B. in lacrimis), Mandelbenzoe (B. amygdaloides) und Block· 
benzoe (B. in sortis, B. in massis). Die Tranenbenzoe bildet lose, glatt 
begrenzte, langliche, bis 3 mm im Durchmesser haltende, homogen 
erscheinende Massen von opalartigem Glanze, anfanglich von weiBlicher, 
spater gelblicher, rotlicher oder braunlicher Farbe. Die Mandelbenzoe 
besteht vorwiegend aus weiBen, spater braunlich werdenden, wachs· 
glanzenden, zuweilen innen durchscheinenden Stiicken, die in eine 
braunrote, glanzende Harzmasse eingebettet sind. Die Blockbenzoe 
oder gemeine Benzoe hat wohl auch Mandelstruktur, ist aber nicht so 
reich an Mandeln als die vorige Sorte und besitzt entweder eine fein· 
kornige oder eine kolophoniumartig aussehende Grundmasse von dunk· 
ler, meist brauner Farbe und ist haufig durch Pflanzenteile verunreinigt. 
:mese in groBen Blocken im Handel vorkommende Sorte zeigt auBen, 
je nach dem Verpackungsmaterial, den Abdruck von Blattern oder 
von grobem Packtuch. 

Nach der Herkunft unterscheidet man Siam-Benzoe, Kalkutta
Benzo\), Palembang-Benzoe, Summtra-Benzoe und Penang
Benzoe. Davon enthaiten die beiden zuletzt genannten Benzoesaure 
und Zimtsaure, die drei zuerst genannten Benzoesaure, aber keine 
Zimtsaure. 

Die Siam-Benzoe enthalt auBer freier Benzoesaure und mehre
ren Estern der Benzoesaure auch 1,5 % Vanillin. Die beste Sorte be
steht ausschlieBlich aus losen Kornern oder Tranen (BenZoe in lacrimis), 
die gelbbraun bis fast weiB, auf dem Bruche milchweiB, wachsartig 
oder glasglanzend sind. Sie sind sprode, schmelzen bei 75° 0, haben 
ein spezifisches Gewicht von 1,17-1,235 und angenehm vanilleartigen 
Geruch. Die zweite Sorte besteht aus einer schon braunen Grundmasse, 
in welche die Tranen und Mandeln eingebettet sind (B. amygdaloides). 

Die Kalkutta-Benzoe bildet porose, rotbraune Massen mit kleinen, 
helleren Tranen und zahlreichen Pflanzenresten(B. in massis, B. in 



Balsame und Barze. 455 

sortis). Das spezifische Gewicht ist 1,10-1,12. Sie ist bedeutend 
geringwertiger als die Siam-Benzoe. 

Die Palembang- oder Palem-Benzoe ist ebenfalla eine billige 
Sorte in massis. 

Die Sumatra-Benzoe gelangt in groBen, viereckigen, in Matten 
verpackten BlOcken in den Handel, die aus einer matt graurotlichen 
Grundmasse und zahlreichen weiBgelblichen Mandeln bestehen. Die 
Mandeln schmelzen bei 85 0 C, die Grundmasse bei 95 0 C. Sieenthalt 
auBer freier Benzoesaure und freier Zimtsaure mehrere Zimtsaure- und 
Benzoesaureester, sowie Spuren von Benzaldehyd und Benzol und etwa 
1 % Vanillin. 

Die Penang-Benzoe bildet braune, porose Massen, die anschei
nend durch Zusammenschmelzen gewonnen sind. Sie hat ein spezi
fisches Gewicht von 1,145-1,55 und enthalt viel Unreinigkeiten. 

Gute Siam-Benzoe ist bis auf einen geringen Rest von pflanzlichen 
Beimengungen, der 5 % nicht iibersteigen darf, in AlkohollOslich, von 
Sumatra-Benzoe lOsen sich darin 70-85 %. Konzentrierte Schwefel
saure solI Siam-Benzoe karminrot, andere Sorten braunrot losen; diese 
LOsung der Siam-Benzoe solI mit Alkohol versetzt violettrot, bei Su
matra- und Penang-Benzoe mehr rotlich werden. 

Perubalsam (Balsamum Peruvianum) stammt von der Balsamkiiste 
von San Salvador in Zentralamerika, wo Sansonate den Mittelpunkt 
der Balsamgewinnung bildet. In den iiber die' Meeresgestade sich er
hebenden Bergwaldern wachst der Balsambaum (Myroxylon Pereira.e 
Klotzsch, Toluifera Pereirae Baillon) aus der Familie der Papilionacee;t}. 
Die Balsamgewinnung beginnt, wenn der Baum 5 Jahre alt geworden 
ist. Zur GewiJ:mung des Balsams werden die Baumstamme im No
vember oder Dezember so mit Hammern bearbeitet, daB sich die Rinde 
in Streifen vom Holze lost. Nach einigen Tagen wird die gelockerte 
Rinde durch Fackeln angebrannt, worauf eine balsamische Fliissigkeit 
aus dem jungen Holze hervorquillt, die man von Zeuglappen, mit denen 
man die Wundstellen iiberdeckt, aufsaugen laBt. Sind die Lappen 
ganz mit Balsam getrankt, so preBt man sie aus und wir£t sie dann in 
einen irdenen Topf mit kochendem Wasser, wobei sichder Balsam los
trennt und am Boden des GefaBes ansammelt. Auf diese Weise erhalt 
man den Balsamo de trapo. Durch Auskochen der abfallenden Rinde 
wird ein relativ kleines Quantum einer geringeren Sorte, Balsamo de 
cascara oder Tacuasonte genannt, gewonnen, die oft der besseren Sorte 
zugesetzt zu werden scheint. 

Der rohe Perubalsam erscheint als eine sirupdicke, graugriinliche 
bis schmutzig gelbe Fliissigkeit. Zu seiner Reinigung verfahrt man an 
der Balsamkiiste bzw. an den Exportplatzen Acajutla und La Libertad 
folgendermaBen: Man laBt den rohen Balsam in groBen eisernen. Be
haltern 8-14 Tage lang stehen; der Balsam klart sieh, alle sehweren 
Unreinigkeiten setzen sieh am Boden des GefaBes ab, und der leichte 
Schmutz tritt mit dem Wasser als Schaum an die Oberflaehe. Nach 
8-14 Tagen laBt man aus einem Hahne, der unge£ahr 12 em tiber dem 
Boden des GefaBes angebraeht ist, den Balsam heraus und in emen 



456 Die Herstellung der Feinseifen. 

verzinnten eisernen Kessel laufen; der Balsam hat jetzt schon eine
schone schwarzbraune Farbe. In dem Kessel wird der Balsam dann 
au~s offene Feuer gesetzt und bei maBiger Hitze 2-3 Stunden ge
kocht. Samtlicher Schaum, der sich bildet, wird abgenommen, und 
mit dem Kochen wird fortgefahren, bis der Balsam keinen Schaum 
mehr zeigt. 

Der Perubalsam ist eine braunrote bis dunkelbraune, in diinnen 
Schichten tief honiggelbe, durchsichtige Fliissigkeit, die selbst nach 
jahrelanger Aufbewahrung ihre Konsistenz behiilt und keine Kristalle 
absetzt, von schwach saurer Reaktion, angenehmem, an Benzoe und 
Vanille erinnerndem Geruch und anfangs mildem, hinterher aber schar
fem und kratzendem Geschmack. Das spezifische Gewicht des reinen 
Perubalaams schwankte friiher zwischen 1,14 und 1,16, wahrend es in 
neuerer Zeit etwas heruntergegangen ist und 1,135--1,145 betragt. 
Diese Anderung ist wahrscheinlich auf eine Anderung im Reinigungs
verfahren zuriickzufiihren. 

Mit 1 Teil 90 %igem Alkohol gibt er eine klare Losung, die aber 
bei weiterem Alkoholzusatz triibe wird; auch mit absolutem Alkohol 
mischt er sich nur im Anfang klar. In fetten Olen ist er teilweise los
Hch; Rizinusol nimmt er bis zu 15 % ohne Triibung auf. In Wasser 
ist er fast unloslich; indessen nimmt dasselbe beim Schiitteln mit dem 
Balsam den Geruch an und enzieht ihm Zimtsaure. 

Der Perubalsam besteht aus einem fliissig~n und einem festen Be
standteil, dem Harz. Der erstere, das Cinnamei'n, besteht vorwiegend 
aus Benzoesaure-Benzylester und zum geringeren Teile aus Zimtsaure
Benzylester. Daneben enthalt es freie Zimtsaure und Vanillin. 

Der Perubalsam unterliegt vielen Verfalschungen, die zum Teil im 
Produktionslande, zum Teil in Europa vorgenommen werden diirften. 
Verfalschungsmittel sind Weingeist, atherische Ole, fette Ole, besonders 
Rizinusol, ferner Kopaivabalsam, Kanadabalsam, Gurjunbalsam, Storax, 
Benzoe und Asphalt. Die Nachweisung der Verfalschungsmittel ist 
mit Schwierigkeiten verbunden; dagegen sind die Eigenschaften des 
Perubalsams so charakteristisch, daB es ziemlich leicht ist, zu entschei
den, ob er echt und rein ist oder nicht. Dabei sind namentlich spezi
fisches Gewicht und LOslichkeitsverhaltnisse zu beriicksichtigen, da 
die meisten Verfalschungsmittel den Balsam spezifisch leichter machen, 
so namentlich Weingeist aber auch Kopaivabalsam (spezifisches Ge
wicht = 0,95), Rizinusol (0,96), Terpentinol (0,87), Gurjun (0,96) usw. 
Bei der Bestimmung des spezifischen Gewichtes verfahrt man gewohnlich 
in der Weise, daB man in eine Kochsalzlosung von 1,25 spezifischem 
Gewicht, die man bereitet, indem man 1 Teil getrocknetes Chlornatrium 
in 5 Teilen destillierlem Wasser lost, von dem Balsam tropft. J eder 
Tropfen von reinem Perubalsam sinkt in rundlicher Form zu Boden; 
kommt er jedoch wieder an die Oberflache und breitet sich auf der
selben aus, so ist irgendeine Falschung sicher anzunehmen. Nur die 
Veranderungen des spezifischen Gewichts durch Zumischung fetter 
Ole sind sehr unbedeutend, weil sich der Balsam damit nur in einem 
Verhaltnisse von 7-10 zu 1 zu einer gleichmaBigen Fliissigkeit mischen 
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laBt. Eine Ausnahme in dieser Hinsieht maeht Rizinusol, mit dem 
er sieh aueh in anderem Verhaltnisse konform miseht. 

Fettes 01, Kana~balsam, Kopaivabalsam, Gurjunbalsam, athe
risehes 01 lassen sich durch folgende Proben etkennen. Wird reiner 
Perubalsam in einem Porzellanschalchen mit einem gleichen Volumen 
reiner konzentrierter Schwefelsaure gehorig gemischt, wobei sieh die 
Mischung unter AusstoBung von stechend riechenden Diimpfen erhitzt,' 
und dann zum Erkalten beiseite gestellt, so erstarrt die Mischung; 
bei Gegenwart von fetten oder atherischen Olen, Kopaivabalsam, 
Gurjunbalsam, Kanaq.abalsam bleibt sie jedoch mehr oder weniger 
dickfliissig oder sehr weichschmierig. Nach dem Abwaschen mit Wasser 
soll sie erkaltet, wenn der Balsam rein war, eine hartliche oder weich
brockliche Substanz liefern, die beim Kneten mit den Fingern sich nicht 
schmierig oder klebrig erweist. 

Fette Ole erkennt man dadurch, daB man das Untersuchungs
material mit warmem Petrolather extrahiert, den Auszug nach dem 
Abdunsten des Losungsmittels mit Kalilauge verseift, mit Wein
geist auszieht, eindampft und mit Salzsaure zerlegt. Man erhalt 
dann ein Gemenge von Zimtsaure und der im Peru balsam etwa vor
handen gewesenen Fettsauren, die nach Behandlung mit Wasser in Riick
stand bleiben. 

Von Kopaivabalsam vermag der Perubalsam bis 25 % aufzunehmen . 
. Benzol lost aus derartig verfalschtem Balsam den Kopaivabalsam nebst 
Cinnamem hemus, und die Verfalschung kann dann schon durch den Ge
ruch erkannt werden. Mit Schwefelsaure behandeltes Cinnamein nimmt 
eine kirschrote Farbe an, wahrend bei Gegenwart von Kopaivabalsam 
oder Gurjunbalsam eine gelbbraune Farbung auftritt. 

Zuverlassiger als die bisher angefiihrten qualitativen Methoden sind 
die vonK. Dieterich ausgearbeiteten, quantitativen Bestimmungen 1): 

1 g Perubalsam wird in einem Kolbchen mit Ather erwarmt und 
dann auf einem gewogenen Filter so lange mit Ather ausgezogen, bis 
einige Tropfen des Filtrats keinen Riickstand hinterlassen. Der Filter
riickstand wird bei 100 0 C getrocknet und gewogen; er darf 4,5 % nicht 
iibersteigen. Die erhaltene, atherische wsung wird in einem Scheide
trichter mit 20 ccm 2 %iger Natronlauge ausgeschiittelt, die abgetrennte 
alkalische Losung mit verdiinnter Salzsaure gefallt, durch ein gewogenes 
Filter filtriert, der Riickstand auf dem Filter bis zum Ausbleiben der 
Chlorreaktion gewaschen und endlich bei 80 0 C· bis zum konstanten 
Gewicht getrocknet. Auf diese Weise ermittelt man die Harzester, 
welche bei reinem Balsam 2~28 % betragen. - Die von der Aus
schiittlung mit Natronlauge zUrUckgebliebene, atherische Losung wird 
der Verdunstung iiberlassen, dann 12 Stunden in Exsikkator getroeknet, 
gewogen, noch einmal 12 Stunden getrocknet und wieder gewogen. 
Das Mittel beider Wagungen gibt den Gehalt an Cinnamein und an~ 
deren aromatischen Bestandteilen an, der bei reinem Balsam zwischen 
65 und 77 % betragt. 

1) K. Die t eric h, Analyse der Harze, Balsame u. Gummiharze, Bedin l~, S. SO. 
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Femer bestinunt Dieterich nochdie Sanrezahl, die Verseifungs
zahl und die Es~rzahl: 1 g Balsam wird in 200 ccm absolutem Alkohol 
gelost und mit 1/2 Normal-Kali1.a.uge unter Verwendung von Phenol
phtalein als Indikator titriert. Die verbrauchten ccm Lange x 5,6 
geben die Saurezahl. Sie betragt 60--80. Um die Versaifungszahl zu 
bestimmen, werden in einem Kolben von 500 ccm Inhalt 1 g Balsam, 
QO CClll Petroleumbenzin (spezifisches Gewicht 0,7) und 50 ccm % nor
mal alkoholische Kalilauge gegeben und unter ofterem Umschiitteln 
verschlossen 24 Stunden im Zimmer stehen gelassen. Dann fiigt man 
300ccm Wasser zu,schwenkt gut um und titriert unter fortwahrendem 
Umschwenken mit 1/2 Normal- Schwefelsaure und Phenolphtalein. 
Die gefundenen ccm Lauge X 28 sind die Verseifungszahl. Die Grenz
werte sind 240--270. Zieht man von der Verseifungszahl die Saure
zahl ab, so erhalt man die Esterzahl. Die Grenzwerte sind 180-200. 

Tolubalsam (Balsamum Tolutanum)stammtvon Myroxylon tolui
ferum Humb., Bonpl. und Kunth., Toluifera Balsamum L., einem im 
nordwestlichen Siidamerika verbreiteten Baume aus der Familieder 
Papilionaceen. Zur Gewinnung des Balsams werden in die Stamme 
der Baume (besonders um Mercedes, Turbaco und Plato) Einschnitte 
gemacht, worauf der Balsam in fliissigem Zustande ausflieBt und in 
Kiirbissen aufgesammelt wird. Er erhartet sehr bald, wodurch er sich 
vom Perubalsam unterscheidet. 

Der frische Balsam ist zahfliissig, von Konsistenz des Terpentins, 
in diinnen Schichten durchsichtig. So gelangt' er in den Handel. AlI
mahlich wird er fest und kristallinisch. Die Farbe erscheint rotbraun 
mit 'gelbgrauer Nuance. Der Geruch, der besonders beim Erwarmen 
hervortritt, ist ein sahr angenehmer und feiner. Der Tolubalsam ist 
loslich in Alkohol und Kalilauge, weniger in Ather u,nd Schwefelkohlen
stoff, kaum in atherischen Olen, nicht in Petrolather. Die alkoholische 
Losungreagiert sauer. Er enthalt etwa 1,5-7 % einer oligen, an
genehm riechenden, Fliissigkeit, die aus Benzoesaure~Benzylester und 
Zimtsaure-Benzylester besteht, ferner 12-15 % freie Zimtsaure und 
Benzoesaure und Spuren von Vanillin. Die Hauptmenge ist Zimtsaure
und Benzoesaureester eines Harzalkohols. 

Der Tolubalsam wird haufig mit Kolophonium gefalscht. Zur 
Priifung werden von K. Dieterich1) die Bestimmung der Saurezahl 
(Grenzzahlen JI4,80--158,60), die Verseifungszahl (Grenzzahlen 155,30 
bis 187,40) und die Esterzahl (Grenzzahlen 31,2---46,50) empfohlen. 

Dasaus dem Tolubalsam durch Destillation mit Wasserdampf ge
worinene Tolubalsamol hat einen sehr angenehmen, aromatischen, 
an Hyazinthen erinnernden Geruch. Das spezifische Gewicht schwankt 
von 0,945-1,09. 

Storax stammt von Liquidambar orientale Mill.,einem platanen
ahnlichen Baume, der im siidlichen Kleinasien (besonders auf Cypern) 
und nordlichen Syrien schone; dichte Walder bildet, und eine Hohe von 
etwa 10 m erreicht. Der Balsam wird nach Angabe Fliickigers mit 

1) a. a. O. S. 8jJ. 
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Hilfe von warmem Wasser aus der abgeschalten Rinde ausgeschmolzen. 
:Die ausschmelzende Masse sinkt im Wasser unter und wird mit jener 
Substanz vereinigt, die durch Abpressen aus dar ausgekoohten und noch 
warmen Rinde erhalten wird. Das Gemisch bildet den flfulsigen Storax 
(Styrax liquidus). Die an der Sonne getrockneten Pr~Briickstande 
bilden als. Cortex Thymiamatis ein zum Rauchern, zur Bereitung von 
gemeinem Storax usw. dienendes Handelsprodukt. Dertohe Storax 
kommt nach Smyrna, Syra und Kos und wird wohl ausschlieBlich von 
Triest aus dem europaischem Handel zugefiihrt. 

Der fliissige Storax istein klebriger, wie Terpentin konsistenter, 
kaum flieBender, an der Oberflache, die mit der Luft in Beriihrung ist, 
brauner, in seiner inneren Masse mausegrauer, undurchsichtiger Balsam 
von angenehm benzoeartigem Geruch und scharfem, kratzendem, aro
matischem Geschmack. Er ist schwererals Wasser (spezifisches Ge
wicht 1,112-1,115). Rei Verlust seines Feuchtjgkeitsgehalts (durch 
Austrocknen beim Erwarmen) wird er braun und klar. An der Luft 
trocknet er in dickerer Schicht nicht aus, indiinnerer Schicht erst nach 
langerer Zeit, zeigt aber immer beim Driicken mit dem Finger eine ga.
wisse Klebrigkeit. In Weingeist ist er zum groBeren Teile Wslich und 
gibt damit eine mehr oder weniger triibe Losung, ebenso unvollstandig 
Mslich ist er in Terpentinol, Benzin, Petrolather und Chloroform. Unter 
dem Mikroskope erscheint der fliissige Storax als eine farblose, dickliche 
Fliissigkeit, durchsetzt von groBeren lind kleineren Tropfchen und den 
Triimmern des Rindengewebes, hier und da vielleicht von Kristallen 
des Styracins und der Zimtsaure. Da der Storax anscheinend. fast 
immer verfalscht in den Handel kommt, so ist es schwer, ftir seine Be
schaffenheit genaue Normen aufzustellen. K. Dieterich l)verlangt 
folgendes: Der Wassergehalt solI nicht unter 30 %, die Asche nicht 
iiber 1 %, der im Alkohollosliche Teil nicht unter 60 %, der in Alkohol 
unlosliche Teil nicht iiber 3 %, die Saurezahl 55-75, die Verseifungs
zahl (kalt) 100-140, die Esterzahl 35-75 betragen. 

Der Storax enthalt freie Zimtsaure, Styrol, Styracin (Zimtsaure
Zimtester), einige andere Zimtsaureester, geringe Menge Vanillin und 
Harz. Das Styrol (CsHs), ein aromatischeril Kohlenwasserstoff, ist eine 
farblose, stark lichtbrechende Fliissigkeit von angenehmem Geruch, die 
sich bei langerem Aufbewahren, schneller beim Erwarmen oder in Be
riihrung 'mit Sauren, zu einer durchsichtigen, glasartigen und geruch
losen Masse (Metastyrol) polymerisiert. 

Zur Verflilschung dienen Terpentin, Kolophonium, Rizinusol und 
andere fette Ole, pflanzliche Reste und Wasser. Fette Ole driicken die 
Saurezahl herab und erhohen die Ester- und Verseifungszahl, wwrend 
Terpentinol die Saurezahl erhOht und die Esterzahl herabdriickt. Den 
Wassergehalt bestimmt man durch Trocknen bei 100° C. und· nunmehr 
im Riickstand den Aschengehalt von Storax. Den in AlkohollosHchen 
Anteil bestimmt man durch Ausziehen von 10 g Storax mit· 96 %igem 
Alkohol, Eindunsten, Troclmen und Wagen des Riickstandes. Es ist 

1) a. a. O. S. 196. 
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natiirlich dabei zu beachten, daB dabei das Wasser mit in den Alkohol 
iibergeht .. Zur Bestimmung der Saurezahl lost K. Dieterich l ) 1 g 
Storax kalt in 100 ccm 96 %igem Alkohol und titriert mit alkoholischer 
1j 2 Normal- Kalilauge unter Benutzung von Phenolphtalei'n ala Indi
kator. Die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter Lauge X 28,08 
geben die Saurezahl. Zur Ermittlung der Verseifungszahl. iibergiellt 
der Genannte 1 g Storax in einer Literflasche mit 20 ccm alkoho1ischer 
% Normal-Kalilauge und 50 ccm Benzin (0,7 spezifisches Gewicht), 
laBt verschlossen 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen und titriert 
mit 1/2 Normal-Schwefelsaure zuriick. Die Anzahl der gefundenen 
Kubikzentimeter Kalilauge X 28,08 geben die Verseifungszahl. Die 
Esterzahl erhiilt man, indem man die Saurezahl von der Verseifungs
zahl abzieht. 

Die Storaxtinktur hat die Eigenschaft, den ihr ahnlichen Geriichen 
mehr Bestandigkeit zu geben. - PieBe sagt iiber den Geruch des 
fliissigen Storax, daB er das Angenehme mit dem Unangenehmen ver
binde, indem er einesteils der Tuberose ahnlich dufte, anderenteils 
einen an Steinkohlenteerol erinnernden Geruch besitze. Diesen un
angenehmen Geruch besitzt aber der Storax nur in konzentriertem 
Zustande; sowie man ihn fein verteilt oder verdiinnt, verbreitet er den 
lieblichsten Wohlgeruch. Zu Parfiimeriezwecken muB man daher den 
Storax sehr verdiinnen. 

Myrrhe (Gummi-resina Myrrha, Gummi Myrrha) ist ein Gummi. 
harz, das von mehreren Arten der Gattung Commiphora stammt. 
Sch weinfurt nimmt als Stammpflanze in erster Linie Commiphora 
abyssinica Engler, in zweiter Commiphora Schimperi Engler, beide im 
siidlichen Arabien und Abessinien heimisch, an. Das Gummiharz flieBt 
freiwillig als weiBliche, olartige Masse aus, wird nach erfolgter Erhartung, 
wobei starke Nachdunklung eintritt, von den Eingeborenen im siid
westlichen Arabien und den gegeniiberliegenden Gegenden Afrikas im 
Gebietederf?omalis eingesammelt und hauptsachlich nach Berbera, einer 
kleinen Seestadt gegeniiber von Aden, gebracht und gegen englische 
und indische Waren umgetauscht. Von hier aus gelangt es iiber Aden 
und Bombay in den europaischen Handel. In Bombay erfolgt eine 
erste Sortierung; sie ist aber oberflachlich und muB daher in Europa 
(in London) wiederholt werden. WohllO verschiedene Harze sind nach 
Parker der Myrrhe beigemischt, besonders sind es Bdelliumharze. 

Die Handelsware bildet rotbraune, manchmal auch gelbliche, auBeI1 
graubraunlich bestaubte, klumpenformige, innen bis wenige Zenti
meter im Durchmesser haltende, ungleichformige, nicht selten von 
Luftrohren durchsetzte Massen, die bei Aufbewahrung in geschlosse
nem GefaBe einen eigentiimlichen, angenehmen, an Stachelbeeren er
innernden Geruch und einen bitteren, kratzenden Geschmack besitzen. 
Frisch aufgebrochene Myrrhe ist fettglanzend, wenig durchscheinend. 
Manche Stiicke sind im Innern hell geadert. Man unterscheidet im 
Handel Myrrha electa und Myrrha vulgaris oder in sortis. Myrrha 

1) a. a. o. S.192. 
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electa, die beste Sorte, bildet unformliche, knoUige oder traubige, 
gerundete oder kantige, hier und' da tranenformige StUcke von vel'
schiedener GroBe. Die Oberflache ist sehen glatt, meist rauh oder 
kOrnig und mit einem matten, gelblichen' oder gelbbraunlichen, 
staubahnlichen, im direkten Sonnenlichte kristallinisch glanzenden 
Dberzuge bedeckt oder von diesem mehr oder weniger befreit. Dann 
erscheinen die Stiicke mehr fettglanzend, rotlich oder gelblichbraun 
oder gelblich. Die Bruchflache ist muschlig, hOchst selten glatt, viel
mehr kornig rauh, fettglanzend, zuweilen stellenweise von weiBen 
Adern durchzogen oder opalisierend wie Feuerstein. Die Bruc~anten 
sind mehr oder, weniger durchscheinend, diinne Scheiben oder Splitter 
sind durchscheinend oder durchsichtig. Das spezifische Gewicht be
tragt nach Hager 1,195-1,205, nach Ruickholdt 1,12-1,18. Eine 
Myrrha electa ist um so besser, je zerbrechlicher, miirber,. je heller in 
Farbe und je schneller sie sich, in die Flamme gehalten, entziindet und 
mit gelber, ruBender Flamme verbrennt. Die schlechteren Sorten sind 
an der dunklen, braunen Farbe und dem schmutzigen Aussehen zu er
kennen. Die Myrrhe laBt sich schwer zu einem feinen Pulver zerreiben, 
und zwar erst nach einer geringen Austrocknung, welche jedoch nur 
in lauer Warme stattfinden darf, urn den Verlust an fliichtigem 01 
moglichst zu verhiiten. ' 

Die Myrrhe enthalt Gummi, Harz und atherisches 01. Das Gummi, 
das den in Wasser loslichen, in Alkohol aber unloslichen Teil der Myrrhe 
bildet und 57-59 % betragt, ist nach Oscar Kohler ein Kohlehydrat 
von der Formel C6H100 5 . Der in AlkohollOsliche Teil ist nach deni~ 
selben Chemiker ein Gemenge verschiedener Harze j den groBten Teil 
davon bildet ein indifferentes, in Alkohol und Ather losliches Weich
harz von der Formel C26H3405' Ferner sind zwei Harzsauren zugegen, 
von denen die eine als eine zweibasisclre Saure von der Zuammensetzung 
C12H160 S , die andere als eine einbasische von der Formel C26HS209 
anzusprechen ist., Das atherische 01, daB bei der Destillation mit Wasser
dampf in einer Ausbeute von 2,5-10 % gewonnen wird, hat ein spezi
fisches Gewicht von 0,988-1,024, eine Drehung von - 31 bis _93 0 

und lost sich in etwa 8-10 V olumen 90 %igem Alkoho1. 
Von Kohlenwasserstoffen wurden im Myrrhenol nachgewiesen Pinen, 

Dipenten, Limonen und ein Heerabolen genanntes Sesquiterpen. Ferner 
enthalt es kleine Mengen von Aldehyden (Cuminaldehyd, Zimtaldehyd) 
und Phenolen (Eugenol, m-Kresol), sowie Ameisensaure, Essigsaure und 
Palmitinsaure. 

Petrolather darf von der Myrrhe hochstens 6 % aufnehmen, und 
der' Auszug muB farblos sein .. Alkohol lost etwa 30 %. 

Verfalschungenkommen hauptsachlich vor mit extrahiertemMyrrhen
harz, Bdellium, Gummi arabicum und Bisabolmyrrhe. Letztere stammt 
von Balsamea erythrea Engler, ist weniger stark riechend ala die echte 
Myrrhe und bildet keinen Handelsartike1.· FUr Bisabolmyrrhe gibt 
Tucholka 1) die folgende Reaktion an: Werden 6 Tropfen eines Petrol. 

t) Ann. d. Pharm. 235, S. 290. 
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atherauszuges der Bisabolmyrrhe (1 : 15) mit 3 ccm Eisessig gemiseht 
und mit 3 ccm konzentrierter Schwefelsiiure unterschichtet, so zeigt sich 
&n derBeruhrungsstelle sofort eine schon rosenrote Zone; nach kurzer 
Zeit ist die ganze Essigschlcht rosa, eine Farbe, die langere Zeit bleibt. 
Wird der Petroliitherauszug konzentrierter gewiihlt, so ist die entstehende 
Fli.rbung braun. Die echte Myrrhe gibt mit diesem Reagenz nur eine 
ganz schwache Rosafarbung der Eisessigschicht, die an Intensitat nicht 
zunimmt; die Beriihrungsfliiche beider Flussigkeiten zeigt erst grune 
Farbe, die beim Stehen in braun mit griiner Fluoreszenz ubergeht. 

K. Dieterich l) empfiehlt zur Prufung der Myrrhe die Bestimmung 
der Siiurezahl, der. Verseifungszahl und der Esterzahl. 

Opopanax. Mit dem Namen "Opopanax" werden Gummiharze 
bezeichnet, die von Baumen aus ganz verschiedenen Pflanzenfamilien 
stammen. Das eine stammt von dem in Sudeuropa heimischen Chiro
nium Opopanax Koch, einer Umbellifere, das andere von dem in Persien 
heimisehen Balsamodendron Kafal K1lnth. Nur letzteres hat fur die 
Parfftmerie Interesse. Es bildet Korner oder Klumpen von rotgelber 
o<;ler brauner Farbe und waehsglanzendem Bruch, die sieh zu einem 
goldgelben Pulver zerreiben lassen, rieeht stark und eigentumlich 
und schmeckt sehr bitter und balsamisch. Mit Wasser gibt es eine 
Emulsion, Weingeist lost es nur teilweise. Es enthiilt 5-10 % athe
risches 01, cinHarz, das beL 100° C schmilzt, sich in Ather und wasse
rigen Alkalien lost, ferner Gummi, organische und anorganische Salze 
und fremde Beimengungen. 

Das Opopanaxol ist von griinlichgelber Farbe und angenehmem, 
balsamischem Geruch. Es hat ein spezifisches Gewicht von 0,870-0,905 
und lost sich in l-lO Teilen 90 %igem Alkohol klar auf. An der Luft 
verharzt es sehr schnell. 

Riechstoffe ans dem Tierreiche. 
Hoschus bildet den Inhalt des sogenannten Moschusbeutels, den 

das miinnliche Moschustier (Moschus moschiferus L.) in der Mittel: 
linie des Bauches, durch lange Bauchhaare verborgen, zwischen dem 
Nabel und der Rute, dieser letzteren jedoch naher, tragt. Er ist ein 
runder Sack, der mit seiner oberen, fast ebenen Flache den Bauch
muskeln .ansitzt. Seine untere Flache ist konvex. Gegen die Mit-te 
dieser letzteren, nach der Nabelgegend zu, findet man einen etwa 2,5 mm' 
brejten Kanal, der in das Innere des Beutels fiihrt und zur Entleerung 
der Moschussubstanz bestimmt scheint. 

Das Moschustier lebt in den gebirgigen Gegenden Asiens vom Amur 
bis zum Hindukusch und vom 60. Grad nordlicher Breite bis nach 
Indien und'China in einer Hohe von 1000-2000 m in den Gebirgen. 

1m Handel unteracheidet man mehrere Moschussorten; handels
ublich, sind besonders zwei: der Tonkin- und der Kabardiner-Moschus. 

1) a. a..O. S.250. 
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Der tonkinesische ,tibetanische oder orientalische Mosch us, 
Y iinp.an -Moschus (Moschus tonquinensis, s:orientalis, s. trans
gangetanus) ist die vorziiglichste Sorte. Sie wird-aus China, Tonkin 
und Tibet iiber England, Holland und Hamburg 'ZU nns gebraeht und 
besteht aus mehr runden als langlichen, versehieden graBen, hOchstens 
bis zu 4,5 cm langen, bis zu 4 em breiten undl,~2 em 'dicken, also 
etwas flaehgedriickten, auf der einen Seite (der behaarten)konvexen, 
auf der anderen Seite flaehen, oft unebenen und daherzuweilen'etwas 
konkaven, 15-45 g schweren Beuteln von aufgesehwollenem oder auf
gedunsenem Ansehen. ~ Fig. 128 zeigt einennicht geschorerien Tonkin
Moschusbeutel von mittlerer GroBe von der ,konkaven oder behaarten 
Seite,Fig. 129 . denselben . von der Seite. Die BeutelhUlle besteht aus 
einer doppelten Haut. Die auBere Bauch- und Lederhaut ist 
graubraun, auf der einen (konvexen) Seite des Beutels befinden sieh 

Fig,128-
Tonkin-Moschusbeutel, Fig,129, 

(dg!. citenansicht.) 

Fig, 130, 
Sibiri seber MosebusbeuteL 

meist kurzgeschnittene, steife, gelbliche Haare mit rotbraunen Spitzen. 
Die Originalverpackung erfolgt in langlichen, viereckigen, auBen mit 
Seidenstoff iiberzogenen, innen mit Bleifolie ausgelegten Kistehen, in 
welchen 24 Beutel enthalten sind. J'eder Beutel ist besonders in feines 
Seidenpapier eingewiekelt. Die Moschussubstanz erscheint als eine 
dunkelrote bis schwarzbrauhe, mit Haaren untermischte Masse, welche 
rundliche Stiiekchen bildet. Der Geruch ist durchdringend, der Ge
schmack bitter. 

Der kabardinische, sibirische oder russiaehe Moschus (Mo
schus sibirieus, s. carbardinieus) ist eine geringere und wohlfeilere 
Sorte, die aus der Mongolei und Sibirien iiber RuBland und auch iiber 
England zu uns kommt. Die Beutel (Fig. 130) sind langlich, meist 
von birnenformigem Umfange oder an der Rutenseite zugespitzt, im 
Verhaltnis zU ihren Langen- und Breitendimensionen flacher ,lind . von 
nicht aufgedunsenem Aussehen, oft sogar mit schrumpfiger oder faV· 
tiger Oberflache. Die auBere Haut ist dichterund hiirter undatif'der 
konvexen Seite mit langeren (bis 2,5 cm langen), fast silberfarbenen 
oder brauruichen Haaren besetzt; die Haare sind aber sehr haufig nach 
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dem Rande des Beutels zu so abgeschnitten und abgeschoren, daB die 
Beutel den tonkinesischep. ahnlich erscheinen. Die von der Beutelhaut 
eingeschlossene, 15-30 g betragende Moschussubstanz ist etwas heller, 
mehr braun oder gelbbraun,·salbenartig, nach langerer Lagerung fest 
oder auch kornig pulverig wie gemahlener gebrannter Kaffee. Der 
Geruch ist schwach, widrig, mehr urinos, dem des Bibergeils und des 
PferdeschweiBes ahnlich. 

Mosch us ex vesicis soIl der aus den tonkinesischen Beuteln ge
nommene Moschus sein. Meist ist er die aus den schlecht aussehenden, 
zerstoBenen, aufgerissenen guten Beuteln und den Beuteln der schlech
teren Sorte genommene und gemischte, haufig noch mit fremdartigen 
Stoffen, getrocknetem Blute,. vollig ausgewittertem Ammoniumkar
bonat usw. verfalschte Moschussubstanz. 

Um einen Moschusbeutel zu offnen, schneidet man mit einem scharfen 
Federmesser die unbehaarte Seite rundum an der anstoBenden behaarten 
Seite ab und leert den Beutel durch Auskratzen iiber einem glatten 
Papierbogen. Mittels einer Pinzette werden dann die Hautchen und 
Harchen abgesondert. 

Die Moschussubstanz aus den tonkinesischen Beuteln ist cine meist 
schwere, sich trocken anfiihlende Masse; von kleinen, weich en, diinnen, 
braunen, etwas durchscheinenden Hautchen teils durchzogen, teils damit 
umhiillt, haufig mit kleinen Harchen vermischt, zeigt sie zum 'Feil 
lockere und kriimlige Beschaffeilheit, besteht aber auch zum Teil aus 
verschiedenen (senfkorn- bis erbsengroBen) mehr oder weniger rund
lichen, seltener eckigen, aber nicht scharfkantigen. weichen oder harte
ren (immer leicht zu zerschneidenden), schwach fettg1ii.nzenden, nicht 
zusammeilhangenden Kliimpchen und Kornern von schwarzbrauner 
oder dunkelroter Farbe. Oft ist die Masse (in frischen Beuteln) noch 
weich und beim Zerdriicken etwas schmierig, aber keineswegs salben
artig. Beim Reiben wird sie heller an Farbe, und es zeigen sich schim
mernde, haarahnliche, hellere, graue oder weiBlichgelbliche Teilchen, 
mitunter von kristallinischem Aussehen, ein Umstand, der aber zugleich 
als Andeutung einer Verfalschung aufzufassen ist. Der Geruch der 
Moschussubstanz ist ein eigentiimlicher, starker und lange ailhaltender 
und nur in sehr groBer Verdiinnung nicht unangenehm. 

Der Moschus ist keine Substanz von konstanter chemischer und 
physikalischer Beschaffeilheit. Es hat dies seinen Grund in dem Alter, 
der verschiedenen Nahrung des Moschustieres, in der Jahreszeit, in der 
es getotet wird, und in dem MaBe der Trockenheit der Moschussubstanz. 
Ein guter Moschus wird durch Wasser zu 3/4, durch 90 %igen Wein
.geist zu 1/2 geltist. Die alkoholische Ltisung wird durch Wasser nicht 
gefallt. Er enthalt ferner fettartige Substanzen, Wachs, Gallenstoffe 
(in Summa 10-12 %), Leimsubstanz und EiweiBstoff (6-9 %), Spuren 
Milchsaure, Buttersaure, phosphorsaure, schwefelsaure, salzsaure Salze 
der Alkalien und alkalischen Erden, kohlensaures Ammoniak, geringe 
Mengen eines fliichtigen Oles, Feuchtigkeit, Humussubstanz und Faser
Btoff. Seinen GeruGh verdankt er einem zu etwa 0,5~2 % darin ent
,halteIlen,M uskon genannten Keton, liber dessen chemische Zusammen-
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setzung bis jetzt nur so viel bekannt ist, daB ihn die Formel Cu H 2sO 
bzw. C16HaoO zukommt. Muskon ist ein dickes,farbloses 01, das in 
Wasser nur wenig, in Alkohol aber in jedem Verhaltnisloslich ist. Es 
hat einen krii.ftigen, hochst angenehmen, reinen Mosohusgeruch, der 
in konzentriertem Zustand etwas an den Dilft trocknElr Tannennadeln 
erinnert und besonders lieblich in groBter Verdiinnung hervortritt. Mit 
dem Jonon teilt es die Eigenschaft, die Riechnerven rasch zu ermiiden; 
man ist daher immer nur kurze Zeit imstande, den Moschusgaruch des 
Muskons wahrzunehmen 1). 

Der Moschus hat getrocknet einen schwachen Geruch, der allmahlich 
starker hervortritt, wenn er angefeuchtet wird. Es gibt verschiedene 
Substa.nzen, die den Moschusgeruch vernichten, so besonders die bitte
ren Mandeln, Kampfer, Schwefel, Sauren und schwefelsaure Salze. 
Hat man in einer Reibschale Moschus gerieben, so kann man den an
haftenden Moschusgeruch ap1 besten dadurch beseitigen, daB man 
bittere Mandeln darin zerreibt. 

Der Moschus ist seines hohen Preises wegen auBerordentlich vielen 
Verfalschungen unterworfen; man hat nicht selten zwischen den Hauten 
der Beutel Bleistiickchen, Schrotk6rner, Sand, halbverkohltes Fleich, 
getrocknetes Blut, Guano, Asphalt, Benzoe, Storax Gewiirzstoffe, ein
getrocknete Pflanzensii.fte, Catechu, sowie auch Moschussubstanz aus 
schlechten und Haute von anderen Beuteln gefunden. Diese Betriige
reien, in welchen die Chinesen eine groBe Fertigkeit besitzen, werden in 
so tauschender Form angebracht, daB sie nicht selten dem Kenner 
entgehen. Eine der grobsten Betriigereien, die auch in Europa aus
gefiihrt wird, besteht nach Hager darin, den Moschusbeutel ganz oder 
mit einigen Nadelstichen durchbohrt in starken Rum oder schwachen 
Weingeist zu legen und mit den Fingern zu driicken, fun dann mit 
etwas Weingeist abzuwaschen und an der Luft zu trocknen. Der Be
triiger gewinnt daraus eine fiir Parfiimeriezwecke geeignete Tinktur, 
und die Moschussubstanz nimmt durch Aufnahme von Feuchtigkeit 
an Gewicht zu. Solche Beutel sind nach dem Trocknen oft recht knorrig 
und uneben, also leicht zu erkennen. 

Bezuglich Priifung ist noch zu erwahnen, daB gute Moschusbeutel 
50-60 % Moschus geben. Die Beutel diirfen an keiner Stelle eine 
kunstliche Naht erkennen lassen. Beimengungen von Blut sind da
durch zu entdecken, daB der Moschus beim Befeuchten mit Wasser 
einen fautigen Geruch annimmt. Das Vorhandensein von Metall
stuckchen, Steinchen, Harz usw. kann mit dem bloBen Auge oder einer 
Lupe nachgewiesen werden. Das Mikroskop zeigt in reinem Mosehus 
weiBe und braunliehe, unregelmaBig geformteKornchen, Zellen,. 01-
tropfen und meist auch Pilzfaden. Beirn Verbrennen des Mosehus mull 
eine graua Asche bleiben, die 5-8 % betragt. 

In der Parfumerie findet der Moschus zu Seifen, Riechpulvern und 
Extraits Verwendung. Fur sieh allein wird er aberwohl kaum zum 

1) Gildemeister u. Hoffmann, Die iitherischen Ole, 2. Aufl. Leipzig 
1900, S. 554 .• 

S c h r aut h, Haudbuch der SeiCenCabrikatiou. 5. Aull. 30 
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Parfumieren verwandt, nicht einmal zu den sogenannten Moschusseifen 
oder Moschusextraits. Geschatzt wird er vom Parfumeur hauptsachlich 
wegen seiner Eigenschaft, die anderen mit ihm zusammen verwandten 
Parfums kraftiger hervortreten zu lassen und sie dauerhafter zu machen. 
Bei der Verwendung zu Seifen muB der Moschus zuvor prapariert werden, 
da er sonst nicht zur 'vollen Geltung gelangt. SolI der Moschus' zu pi
lierten Seifen verwandt werden, so wird er in einer Reibschale mit 
klarem Zucker zerrieben, wahrend er fiir kaltgeriihrte Seifen in einer 
Reibschale mit schwacher Pottascbenlauge von 3 bis hochstens 50 Be 
ubergossen wird. Die schwacheLauge laBt den Geruch kraftiger hervor
treten, wahrend starke Lauge ihn zerstoft. 

Zibeth (Zibethuin) stammt von zwei Tieren aus dem Viverra-Ge
schlecht. Die eigentliche Zibethkatze (Viverra civetta L.) lebt in den 
heiBesten Teilen Afrikas, von der Guineakuste und dem Senegal bis 
nach Abyssinien, wo man sie zum Behufe der Zibethgewinnung mit 
groBer Sorgfalt zuchtet. AuBerdem liefert auch die in Ostindien, auf 
den Molukken und den Pbilippinen einheimische Viverra zibetha L. 
dieses Produkt. Zibeth ist ein salbenartiges Sekret, das sich bei beiden 
Geschlechtern in einer nach auBen mundenden Tasche zwischen After 
und Geschlechtsteilen findet. Man sammelt die freiwillig ausgespritzte 
oder die mit einem Loffelchen der Tasche entnommene Substanz. Diese 
ist frisch eine braunliche, salbenformige, mit der Zeit dunkler und harter 
werdende Masse von scharfem, bitterlichem, widrigem Geschmack 
und eigentumlichem urinosen, unangenehmen, an Moschus erinnernden 
Geruch, der erst bei groBer Verdunnung; mit anderen Riechstoffen 
gemischt, sich zu einem W ohlgeruche gestaltet. Angezundet, verbrennt 
er mit leuchtender Flamme unter Hinterlassung von 3-4 % Asche . 

. Das Sekret ist unIoslich in Wasser, schwer in Weingeist, leichter in 
warmem Ather und Chloroform, aber doch nur teilweise loslich und 
muB eine gleichmaBige, nicht brockeinde Masse darstellen. Boutron
Charlard fand im Zibeth fluchtiges 01, festes und flussiges Fett, 
gelben Farbstoff, Harz, Schleim, freies Ammoniak und mehrere an
organische Saize. Der Geruchtrager des Zibeths "ist ein Zibeton ge
nanntes Keton von der Zusammensetzung C17H aoO, das zu einer· bei 
32,5 0 schmelzenden, farblosenKristallmasse von feinem, moschusartigem 
Geruch, der sehr lange andauert und sehr anhaftend ist, erstarrt. 

Man verwendet den Zibeth in der Parfumerie hauptsachlich alB 
Zusatzmittel zu anderen Parfums, um sie zu verstarken undbestandiger 
zu machen. 

Ambra (Ambra grisea, Ambra ambrosiaca) ist eine fettwachsartige, 
auBerIich graue, innerlich gelb, rot oder· schwarz gefleckte, zuweilen 
hellergestreifte, leicht mit einer dunnen Rinde uberzogene Substanz, 
die in Stucken von verschiedener GroBe in den Meeren zwischen den 
Wendekreisen schwimmend oder an den Strand geschwemmt, aber 
auch in den Eingeweiden und in den Exkrementen des Pottwals (Phy
setus macrocephalus Schow) gefunden wird. Man nimmt jetzt meist. 
an, daB es verhartete, unvollkommen verdaute Speisereste sind, die 
vorwiegend von Cephaloden, die dem Wal als Nahrung dienea, stammen. 
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Fur diesen Ursprung sprechen die gewohnlich darin vorkommenden 
nornartigen, papageischnabelartigen Kiefer dieserTiere, deren Vor
handensein fUr ein Zeichen der Echtheit der Drogegehalten wird. 

Die Ambra wird besonders in der Nahe der Inseln Sumatra, den 
Molukken und Madagaskar, sowie auch an den Kusten von Sudamerika, 
China, Japan und Coromandel gefunden; auch an der Westkuste von 
Irland wurden schon ebenfalls groBe Stucke dieser Substartz aufgefischt. 
Hauptfundorte der Ambra sind jedoch die Kusten von Sligo, Mago, 
Kerry und der Insel Arrau. Sie wird meist mit Netzen gefischt, be
~onders nach Sturmen. 

Die Ambra hat einen schwachen, angenehmen, an Benzoe erinnernc 

den Geruch, der beim Erwarmen starker hervortritt. Langere Zeit in 
der Handgehalten, wird die Ambra weich und biegsam; in der Hitze 
deskochenden Wassers schmilzt sie, und starker erhitzt, verfluchtigt 
sie sich in Gestalt eines weiBen Dampfes, nur Spuren von Asche zuruck
[asserid. Das spezifische Gewicht ist 0,8-0,9. Sie lOst sich nicht in 
Wasser, wenig in kaltem, leichter in heiBem Weingeist, in Ather, in 
fluchtigen und fetten Olen. In absolutem Alkohol ist sie beinahe voll
standig loslich. Obwohl die Ambra leicht brockelt (mit matter Bruch
flache); laBt sie sich nur sehr schwer zu einem groben Pulver zerreiben. 
Mit dem Finger laBt sie sich wie harte Natronseife polieren .. 

Hauptbestandteil der Ambra ist das Ambrafett (Ambraln), das sich 
aus der gesattigten weingeistigen AmbraWsung nach langerer Auf
bewahrung in Form warzenformiger, weiBlicher oder glanzender, nadel
fOrmiger Kristalle ausscheidet. Es ist nach Hammersten keinFett, 
sondern ein hochmolekularer, einwertiger Alkohol (C2sH4sOH + H 20), 
der dem Cholesterin ahnelt. Nach John besteht die Ambraaus 85 % 
Ambrafett, 12,5 % suBem, balsamischen Extrakt,. fern~r Benzoesaure, 
Chlornatrium und 1,5 % unlOslichem, braunen Ruckstand. Benzoe
saure ist nur hin und wieder als Ambrabestandteil angetroffen worden. 
Bei der Destillation mit Wasser gibt die Ambra 13 % fluchtiges, an-. 
genehm riechendes 01. Ein rotgluhender Eisendraht dringt leicht in 
die Ambra ein, und aus dem Loche flieBt eine olige, stark und angenehm 
riechende Flussigkeit. 

Bei dem hohen Preise der Ambra kommen Verfalschungen ziemlich 
haufig vor, und oft ist die Ware ein kunstliches Gemenge von Benzoe, 
Weihrauch, Wachs mit Mehl und anderen Substanzen und mit Moschus 
parfumiert. Zur Erkennung dieser Falschungen hat man auf das An
sehen, die Loslichkeitsverhaltnisse, die Beschaffenheit des Bruches 
und den Aschengehalt zu achten. Erweicht man Ambra durch Kneten 
mit den Fingern, so laBt sie sich mit einer Nadel durchstechen; zieht 
man letztere wieder heraus, so darf bei unverfalschter Ambra nichts 
daran hangen bleiben. 

In der Parfumerie wird die Ambra weniger wegen ihres Wohl
geruchs, als vielmehr deshalb angewandt, um die Gernche bestandiger 
zu machen. 

30* 
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Kiinstliche Riechstoffe. 

Die kiinstlichen Riechstoffe spiel~n heute iii der ParfiiDierie eine 
groBe Rolle; doch solI man nicht glauben, daB man an Stelle des natiir
lichen Riechstoffes stets ohne weiteres den kiinstlichen verwenden kann, 
um die gleiche Wirkung zu erzielen. Es sind da manchmal Korper von 
scheinbar nebensachlichem Wert fiir die Gesamtgeruchswirkung von 
groBer Bedeutung und es bedarf oft langwieriger Versuche, umzum 
Ziele zu kommen. Die Verarbeitung ist dieselbe wie bei den atherischen 
Olen; gElgen Alkali empfindliche Riechstoffe konnen aber bei den auf 
kaltem. halbwarme~ und warmem Wege bereiteten Seifen keine Ver
wendung finden, sondern nur bei den pilierten Seifen. Hier verfahrt 
n;t.an nrit ihnen in der gleichen Weise wie mit den atherischen Olen oder 
anderen natiirlichen Riechstoffen, indem man sie mechanisch unter die 
Seifenmasse mengt. Die festen Riechstoffe lost man vorher in den 
in der Vorschrift vorkommendim atherischen Olen oder, wenn dies 
nicht angangig ist, in etwas Alkohol, den man, um recht wenig zur 
wsung zu benotigen, ein wenig erwarmt. Man erzielt hierdurch eine 
feinere Verteilung des Riechstoffes in der Seifenmasse. Setzt man die 
Riechstoffe ungelOst der Seife zu, so lauft man obendrein Gefahr,daB 
Sie bei ihrer nachtraglichen Auflosung Flecken in der Seife erzeugen. 

Bei den atherischen Olen haben wir bereits zwei kiinBtliche Riech
stoffe besprochen, das kiinstliche Bittermandelol und das kiinstliche 
Wintergriinol; nachdem die Chemie der atherischen Ole in neuerer 
Zeit ganz auBerordentliche Fortschritte aufzuweisen hat, und die che
mische Zusammensetzung sehr vieler Ole festgestellt ist, ist es gelungen, 
eine groBe Anzahl fiir den Parfiimeur wichtiger Riechstoffe teils aus 
den ilatiirlichen Olen abzuscheiden und in reiner Form auf den Markt 
zu bringen, teils kiinstlich herzustellen. Von diesen wollen wir die 
wichtigsten in nachfolgendem vorfiihren. 

Eine Klasse kiinstlicher Riechstoffe; die sogenannten Fruchtather, 
deren Kenntnis schon alteren Datums ist, ist auch wiederholt fiir Par
fftmeriezwecke empfohlen worden, auch sind bisweilen salcha Produkte 
zur Verwendung gekommen; davon ist aber unbedingt abzuraten, da 
sie reizend auf die Luftrohre und die Atmungswerkzeuge einwirken 
und Husten, haufig auch Kopfschmerz hervorrufen. .. 

Anethol. Behn Anisol ist darauf hingewiesen, daB der Trager der 
charakteristischen Eigenschaften dieses Oles das Anethol (C1oH 120) ist. 
Die fabrikmaBige Reindarstellung dieses Korpers ist Schimmel & Co. 
hn Jahre 1886 gelungen. Er bildet blendend wellie Kristalle von rein
stem Anisgeruch, die bei 22,5--23 0 C zu einer farblosen, stark licht
brechenden Fliissigkeit schmelzen und bei 21-22 0 C wieder erstarren, 
und ist ungefahr um 20 % ausgiebiger aIs das beste AnisOl. Durch 
Einwirkung von Licht und Luft vermindert sich allmahlich das Kri
stallisationsvermogen, und schlieBlich erstarrt das Anethol iiberhaupt 
nicht mehr. Gleichzeitig wird es. dickfliissiger und nimmt eine gelb
liche Farbe BOwie einen unangenehmen, bitteren Geschmack an, dar 
ebenso wie der Geruch, nicht mehr an Anis erinnert. 
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Das Anethol hat bis jetzt mehr in der Likorfabrikation als in der 
Parfiimerie Verwendung gefunden, obwohl es bei feineren Parfiimeri~n 
den Vorzug vor dem Anisol ver9ient. 

Anisaldehyd. Durch Oxydation von Anethol erMlt man Anisal
dehyd (C6H4 . (OCH3) • COH), eine Fliissigkeit vom spezifischen Ge
wicht 1,126-1,130, die im Kaltegemisch kristallinisch erstarrt und 
zwischen - 4 und 0 0 C wieder schmilzt. Anisaldehyd lOst sich in 
7-8 Volumen 50 %igen Alkohols und oxydiert sich an der Luft leicht 
zu Anissaure, weshalb er in gut verschlossenen, moglichst gefiillten 
Flaschen aufbewahrt werden muS. 

Der Anisaldehyd erinnert im Geruch an bliihenden WeiBdorn und 
findet jetzt unter dem Namen Aubepine (WeiBdorn) vielfach zu Seifen 
und Extraits Verwendung. Er gestaltet slch besonders giinstig in Ver
bindung mit Pomeranzenol, Petitgrainol und ahnlichen atherischen 
Olen. 

Ein im Handel vorkommendes "kristallisiertes Aubepine" ist 
anisaldehydschwefligsaures Natrium und Soda. Es liefert auf Wasser
zusatz nur 40 % Anisaldehyd. 

Anthranilsanremethyiester. Zu den wichtigsten kiinstlichen Riech
stoffen gehOrt der Anthranilsauremethylester. Er wurde im Jahre 1894 
im Laboratorium von Schimmel & Co. als einBestandteil des Orangen
bliitenoles aufgefunden und auBerdem im Tuberosenol, Ylang- Ylangol, 
siiBen Pomeranzenol, Bergamottblatterol, Jasminbliitenol und Gar
deniaol nachgewiesen. 

Der reine Anthranilsauremethylester (NH2 • C6H4 . COOCHs) ist 
eine bei gewohnlicher Temperatur feste Verbindung vom Schmelz
punkt 24-25 0 C, die sowohl in festem Zustande wie auch in Losung, 
besonders in alkoholischer, prachtvoll blau fluoresziert. Einmal ge
schmolzen bleibt der Ester selbst bei niedriger Temperatur lange Zeit 
fliissig. Er besitzt eine auBerordentliche Geruchsintensitat. Auf 100 kg 
Seife darf nicht mehr als 1 kg davon verwandt werden. Ihre hervor
ragenden Eigenschaften als Riechstoff entwickelt diese Substanz erst 
durch Verdiinnung oder durch Mischung mit wohlriechenden atherischen 
Olen. Ein Zusatz dieses Bouquetstoffes zu an"deren Riechstoffen zum 
Zweck der Darstellung synthetischer Blumengeruche ist von ahnlicher 
Wirkung wie der belie bte Zusatz von etwas Moschus, insofern als dadurch 
der Geruch anhaltender wird und weniger schnell verfliegt. Es ist dies 
eine Eigenschaft, welche ganz besonders den stickstoffhaltigen Sub
stanzen zukommt (Beispiele dafiir sind kiinstlicher Moschus, Senfole" 
Pyridin und Chinolinbasen); nur paBt sich der Geruch. des Anthranil
sauremethylesters den Blumengeruchen viel besser an, als das Moschus
parfiim, und ein Zusatz dieses Esters ist in den Fallen, wo es sich nicht 
nur um eine Imitation, sondern um eine wirkliche Synthese der Blumen
riechstoffe handelt, in dem nachgewiesenen natiirlichen Vorkommen 
begriindet. 

Die Herstellung kiinstlichen Neroliols gelingt nach folgender Vor
schrift: 32 Gewichtsteile einer Losung von 150 g AnthraniIsauremethyl
ester in 850 ccm Limonen werden versetzt mit 30 Gewichtsteilen Li-
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nalool, 25 Gewichtsteilen Linalylazetat, 12 Gewichtsteilen Geraniol
formiat, 0,5 Gewichtsteilep. Citral. - Ein kiinstliches Jasminol er
halt man, indem man 50 g Anthranilsauremethylester in 650 g Benzyl
alkohol unter Zusatz von 200 g Essigsaurebenzylester und 100 gLi-
001001 lOst. 

Verschiedene von der Aktiengesellschaft fUr Anilinfabrikation in 
Berlin hergestellte Riechstoffe enthalten als Bestandteil Anthranil
sauremethylester. Hierher gehoren Isolen, Narceol, Auranthol u. a. 

Benzoesiiuremethylester wird ooch verschiedenen Verfahren aus 
Methylalkohol und Benzoesaure hergestellt und bildet eine farblose, 
stark lichtbrechende Fliissigkeit von angenehmem, aromatischem 
Geruch uhd dem spezifischenGewicht 1;094-1,096. Dieser Ester lost 
sich in 4 Teilen 60 %igen Alkohols und findet unter dem Namen 
Niobeol in der Parfiimerie haufig Verwendung. 

Benzylazetat ist ein wesentlicher Bestandteil des Jasminols und 
wird kiinstlich durch Azetylierung des Benzylalkohols erhalten. Er 
bildet eine farblose Fliissigkeit von angenehmem, fruchtatherahnlichem 
Geruche und hat ein spezifisches Gewicht von 1,060-1,062. Zur Losung 
sind etwa 6 Teile 60 %igen und 20 Teile 50 %igen Alkohols erforderlich. 

Bornylazetat. Der Trager des balsamischen Aromas aller Fichten
nadelOle ist das Bornylazetat (Essigsaure-Bornylester CloH170C2HaO) .• 
Es wird kiinstlich hergestellt, indem man Borneol, das man durch 
Reduktion des Laurineen-Kampfers gewinnt, in wasserfreier Essigsaure 
lOst und bei Gegenwart geringer Mengen von Schwefelsaure erhitzt. 
Der unter vermindertem Druck destillierte Ester bildet farblose, 
rhombische Saulen, die ein spezifisches Gewicht von 0,990-0,991 haben 
und bei etwa 29° C schmelzen. Das Bornylazetat ist leicht loslich in 
Alkohol und Ather. 

Da in den besten Fichtennadelolen durchschnittlich nur etwa 5 % 
Bornylazetat ent-halten sind, das jetzt in den Handel gebrachte reine 
Praparat jedoch ungefahr die zwanzigfacheStarke und Ausgiebigkeit 
der Fichtennadelole besitzt, so· scheint es berufen, die Naturdestillate 
vollkommen zu ersetzen. 

Citral. Wie wir fmher gesehenhaben, ist der charakteristische . 
Trager des Zitroneilgeruches ein Aldehyd von der Formel OloH160, 
das Citral, welches ein diinnfliissiges, schwach gelblich gefarbtes, op
tisch inaktives 01 vom spezifischen Gewicht 0,892-0,895, von durch
dringendem Zitronengeruch und scharfem, brennendem Zitronenge
schmack darstell t. Es ist leicht loslich in Alkohol und kommt nicht nur 
im Zitronenol, sondern auch in verschiedenen anderen atherischen Olen 
vor. In groBerer Menge ist es im BackhousiaOl (etwa 95 %) und im 
Lemongrasol (etwa 70-80 %) enthalten, ferner im Pomeranzenol, 
Mandarinenol, Verbenaol, Melissenol und vielen anderen Olen, aus 
denen allen es sich abscheiden und rein darstellen laBt. Kiinstlich 
kann es durch Oxydation von Geraniol gewonnen werden. 

Da der Gehalt desnormalen Zitronenoles an Citral durchschnittlich 
4~ % betragt, so werden 40-50 g Citral ungefahr 1 kg Zitronenol 
entsprechen; doch darf nicht verschwiegen werden, daB das Citral 
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nicht die volle Frische des Aromas hat, welches gutes Zitronenol cha
rakterisiert. Deshalb wird empfohlen, es im Gemisch mit Zitronenol zu 
verwenden, wodurch dem erwahnten Dbelstand abgeholfen wird. 

Bei der Aufbewahrung des Citrals, sowohl rein als auch im Gemisch, 
ist besonders darauf zu achten, daB es vor Warme und Sonnenlicht 
geschutzt ist. 

Citronellal. Der Haupttrager des Zitronellolgeruchs ist, wie fruher 
angegeben, das Citronellal, das aber auch noch in anderen atherischen 
Olen vorkommt. Seine Darstellung erfolgt durch Abscheidung aus den 
an Citronellal reichhaltigsten Olen in Form einer farblosen Flussigkeit 
von melissenartigem Geruch und dem spezifischem Gewicht 0,855 bis 
0,860, die iIi ziemlichem Umfange zur Parfumierung billiger Seifen dient, 
in denen es gut haltbar und von groBer Ausgiebigkeit ist. 100 kg Seife 
erfordern hOchstens 300--400 g Citronellal, wahrend vom Zitronellol, 
um die gleiche Wirkung zu erzeugen, die 3-10fache Menge erforderlich 
ist, je nach der ganz auBerordentlichen Schwankungen unterliegenden 
Qualitat dieses Oles 1). 

Citronellol. Das Citronellol (C1oH 200) ist erst in neuerer Zeit in 
reinem Zustande erhalten und als selbstandige Verbindung charakteri
siert worden. Gemische desselben mit Geraniol sind schon fruher unter 
dem Namen Rhodinol oder Renniol beschrieben. Auch das Roseol 
von Markownikow und Reformatsky, das den Hauptbestandteil 
des Rosenols ausmachen soUte, hat sich als Gemisch von Geraniol und 
Citronellol erwiesen. Diese als einheitliche Verhindungen angesehenen 
Gemenge waren teils aus Rosenol, teils aus den Pelargoniumolen er
halten. Jetzt weill man, daB in diesen Olen neben dem Geraniol noeh 
ein zweiter Alkohol von der Formel ClOH 200 in groBerer oder geringerer 
Menge vorkommt. 

Reines Citronellol ist eine farblose, angenehm rosenahnlich, aber 
feiner als Geraniol riechende FlUssigkeit vom spezifischen Gewicht 
0,860-0,869 und findet in der ParfUmerie als Rosenolersatz Verwen
dung. Es ist loslich in etwa 15 Volumen 50 %igen und in 3--4 Yo" 
lumen 60 %igen Alkohols. Citronellol ist bedeutend bestandiger als 
Geraniol, da es z. B. von Alkali, selbst beim Erwarmen nicht ange
griffen wird. 

Crataegon. Unter dieser Bezeichnung bringt die Firma Schim
mel & Co. seit kurzem ein Praparat in den Handel, das, wie schon der 
Name andeuten soIl, im Geruch an WeiBdorn (Crataegus Oxyacantha) 
erinnert und in dieser Beziehung etwa zwischen Anisaldehyd und 
Heliotropin steht. Es ist cine farblose Flussigkeit, die in ganz reinem 
Zustand zu weiBen Kristallen erstarrt, die bei etwa 37 0 schmelzen und 
in den ublichen Losungsmitteln leicht loslich sind. Yom Heliotropin, 
mitdem es ungefahr den gleichen Schmelzpunkt hat, unterscheidet es 
sich u. a. dadurch, daB es nicht mit Bisulfitlauge reagiert. -aber seine 
chemische Zusammensetzung ist nichts Naheres bekannt, . die End
silbe "on" im Namen laBt aber vermuten, daB es sich um ein Keton 

1) H. Mann, Die moderne Parf'limerie. 
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handelt. Freunden eines dezenten Wei.Bdornparfiims kann das Pra
parat urn so mehr empfohlen werden, als es gegeniiber Anisaldehyd 
(Aubepine) den Vorzug hat, alkalibestandig zu sein. 

Cumarin. Der angenehme Duft des frisch gemahten Heues ver
dankt seinen Geruch hauptsachlich dem Ruchgrase· (Anthoxantum 
odoratum L.). Dieses Gras enthalt einen wohlriechenden Stoff, das 
Cumarin (CgH 60 2 ), das noch in vielen anderen Pflanzen vorkommt, 
namentlich in groBer Menge in den Tonkabohnen, den Samen von 
Dipterix odorata Willa., ferner im Waldmeister, dem Kraut von Aspe
rula odorata L., und an Melilotsaure gebunden im Steinklee, Melilotus 
officinalis DeBeT. 

Das Cumarin bildet kleine, farblose, seidenglanzende Kristalle. Es 
ist sehr hart, kracht zwischen den Zahnen, zeigt glatten Bruch und 
sinkt im Wasser unter. Es riecht sehr angenehm gewiirzhaft und 
schmeckt bitter, warm und stechend. Es schmilzt in reinem Zustande 
bei 67° C (nach Sehi mmel & Co. bei 69-70° C), fetthaltig dagegen, 
wie es aus den Bohnen ausgesehieden wird, bei 40-50° C. Der Siede
punkt liegt bei 290° C; es verfliichtigt sich aber schon bei weit niedrige
ren Temperaturen und sublimiert in wei.Ben Nadeln. 

Die Tonkabohnen, die wegen ihres Gehalts an Cumarin vielfach in 
der Parfiimerie verwandt werden und friiher meist den Ausgangspunkt 
der Darstellung des Cumarins bildeten, sind die reifen Samen vom 
Tonkabaume. Man unterscheidet im Handel zwei Sorten Tonkabohnen, 
hollandische, welehe von der in den Waldern Guyanas heimisehen 
Dipterix odorata Willa. stammen, und englische von der in Cayenne 
wachsenden Dipterix oppositifolia Willa. 

Die hollandische Tonkabohne ist 3-4 cm lang, 1-1,5 cm breit 
und 7-11 mm dick, meist etwas gekriimmt, unter der Spitze mit dem 
Nabel versehen, mit einer diinnen, zerbrechliehen, glatten, netzrunz
ligen, braunschwarzen oder schwarzen, fettglanzenden Schale bedeckt, 
auf welcher sich meist kleine Cumarinkristalle befinden, so daB sie meist, 
namentlich in. den Runzeln, wei.Blich bestaubt sind. Der Kern besteht 
auszwei, olhaltigen gelbbraunliehen Samenlappen, zwischen welchen 
meist Cumarinschichten lagern. Der Geruch ist angenehm, dem des 
Steinklees ahnlich, der Geschmack aromatisch bitter. Die hollandischen 
Tonkabohnen enthalten Fett, Zucker, Apfelsaure und ap'felsauren Kalk, 
Starke, Gummi und 1-1,5 % Cumarin. - Die englischen Tonka
bohnen sind kleiner, innen weillgelblich, au.Berlich beinahe schwarz und 
von geringerer Qualitat als die hollandisohen. 

Zur Gewinnung des Cumarins aus den Tonkabohnen hat man zwei 
Wege. Der eine besteht darin, daB man die zerquetschten Bohnen 
wiederholt mit Weingeist auszieht, von dem Extrakte den Weingeist 
abdestilliert und den Riiokstand mit kaltem Wasser vermischt, wodurch 
mit Fett verunreinigtes Cumarin gefaIlt wird. Um· das FeU zu ent
fernen, kocht man das Ganze auf, filtriert die hei.Be Losung durch ein 
feuchtes Filter, ani dem das Fett zuriiokgehalten wird; und laBt erkalten. 
Der groBte Teil des Cumarins schieBt dabei in Kristallen aus, ein kleiner 
Rest kann durch Verdunsten der Mutterlaugeerhalten werden.Der 
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andere Weg ist, daB man die zerquetschten Bohnen mit Wasser destil
liert. Nach 24 Stunden scheidet sich der groBte Teil des Cumarins 
kristallinisch aus, wahrend ein gelOst bleibender Rest dem Wasser durch 
Schutteln mit Petrolather und nachherige Verdunstung des Losungs
mittels entzogen werden kann. Aus 1 kg guter Tonkabohnen erhalt 
man bis zu 14 g Cumarin. 

Bisweilen wird auch Cumarin in der Weise gewonnen, daB man 
den Grus, welcher sich in den Originalkisten von Tonka bohnen befindet 
und im wesentlichen aus Cumarin besteht, durch Umkristallisieren 
reinigt. 

Das Cumarin wird jetzt von mehreren Fabriken synthetisch dar
gestellt und von einer Reinheit in den Handel gebracht, daB es die 
Gewinnug aus Tonkabohne vollstandig entbehrlich macht. Das kunst
liche Cumarin hat dieselben Eigenschaften wie das aus der Tonkabohne 
gewonnene und ist durch nichts von ihm zu unterscheiden. Eine groBe 
Annehmlichkeit des Cumarins ist, daB es in allen in der Parfumerie
und Feinseifenfabrikation zur Verwendung kommenden Flussigkeiten 
loslich ist. Wasser, Ather, Sprit, Glyzerin, Vaselin, fettes 01 und Fette 
nehmen es in groBerem oder geringerem Verhaltnis auf. 

Wegen der groBen Wichtigkeit, welche die genaue Kenntnis der 
Loslichkeit des Cumarins in Alkohol und Wasser fUr seine praktische 
Verwendung hat, haben Schimmel & Co. daruber genaue Versuche 
angestellt. Es losen: 

100 Teile Alkohol bei 0°0. bei 16-17°0. bti 29-30° O. 
von 90 VoI.·Proz. 7,10 Teile 13,70 Teile 42,50 Teile 
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Um jede Ausscheidung von Cumarin aus der Losung bei etwaigem 
Ruckgang der Temperatur zu vermeiden, empfiehlt es sich, das in vor
stehender Tabelle genannte Maximalquantum nicht voll anzuwenden. 
Nimmt man die bei 0° C losliche Menge Cumarin als Norm, so ist man 
sicher, daB unter gewohnlichen Verhaltnissen eine Ausscheidung aus
geschlossen ist. 

Da beste Tonkabohnen durchschnittlich 1,5 % Cumarin enthalten, 
so sind 15 g des letzteren an Stelle von 1 kg bester Tonkabohnen zu setzen. 

Cumarin und seine Losungen sind an einem kuhlen, dunklen Ort 
aufzubewahren. Durch die Einwirkung des Lichts tritt schon in einigen 
W ochen Gelbfarbung ein. 

Zur Priifung des Cumarins dient in erster Linie sein Schmelzpunkt, 
dann auch sein Verhalten gegen die verschiedenen Losungsmittel. Es 
sind wiederholt Verfalschungen mit Azetanilid beobachtet worden. 
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Geraniol. Das Geraniol (ClOH1SO) bildet, wie wir friiher gesehen 
haben, den Hauptbestandteil des Geraniumoles und des Palmarosa
oles, sowie des fliissigen Anteils des Rosenoles. Aueh Zitronellol ent
halt betrachtliche Mengen davon und dient vielfach als Ausgangs
material zu seiner Darstellung. Geraniol bildet im reinen Zustande eine 
farblose, optisch inaktive Fliissigkeit von 0,882-0,886 spezifischem Ge
wicht, ist leicht Mslich in Alkohol, selbst in verdiinntem, in dem 
I Volumen Geraniol mit 12-15 Volumen 50 %igem Weingeist eine 
volIkommen klare LOsung gibt, und besitzt einen angenehmen, rosen
artigen Geruch, der aber zu wenig intensiv ist, so daB er in Feinseifen 
nicht zur Geltung kommt; vorziiglich aber wirkt es im Gemiseh mit 
Geraniumolen. 

Mit Erfolg ist von Schimmel & Co. versucht worden, reines Gera
niol iiber frisch gepfliickte Rosen zu destillieren, und zwar werden auf 
I kg Geraniol 2500 kg frische Rosen genomnien. Das so gewonnene 
Rosen-Geraniol ist im Geruch von echtem Rosenol nicht zu unter
scheiden und eignet. sich vorziiglich fiir feine Feinseifen. 

8chi mmel & Co. haben mit groBem Erfolg auch Geraniol iiber 
Resedabliiten destilliert (I kg Geraniol auf 500 kg frische Resedabliiten). 
Dieses Reseda-Geraniol zeigt nicht den geringsten Anklang an Gera
niol, sondern' der Resedageruch dominiert vollst.andig. Es dient vor
ziiglich als Basis fiir aIle Resedaprodukte und gibt bei geeigneten Zu
satzen, z. B. Irianl, den Resedageruch in voller Naturwahrheit wieder. 
Die Ausgiebigkeit des Reseda-Geraniols ist so groB, daB ein Zusatz von 
100 go auf 100 kg Feinseife als Maximum bezeichnet werden muB. 

Rosen-Geraniol und Reseda-Geraniol IOsen sieh leicht in Alkohol 
fetten Olen und Vaselin, besitzen somit alIe fUr die praktische Ver
wf'ndung wichtigen und wiinschenswerten Eigenschaften. 

Geraniol wird durch kaltes Alkali nicht, durch eine konzentrierte 
alkoholische LOsung jedoch bei 150 0 C angegriffen. 

Hesse und Zeitschel haben aus dem Neroliol einen dem Geraniol 
isomeren Terpenalkohol isoliert, N e r 0 I genannt, der einen wesentlich 
frischeren Rosengeruch haben solI als das Geraniol, namentlich in ge
eigneter Verdiinnung. 

Geranylazetat kommt ebenso wie Linalylazetat ziemlich haufig. in 
atherischen Olen vor und bildet eine farblose Fliissigkeit von sehr an
genehmem, an Bergamott, Lavendel und Rosen erinnernden Geruch, 
derin der Parfiimerie gutverwendbar ist. Esist nachSchimmel & Co. 
Mslich in 7-10 Volumen 70 %igem Alkohol und hat ein spezifisches 
Gewicht von 0,910-0,917. 

Heliotropin. Von hervorragender Bedeutung fiir die Parfiimerie
fabrikation ist das Heliotropin oder Piperonal (C6H 30 2CH2COH), 
das in farblosen, prismatischen Kristallen, die bei 3~6 0 C schmelzen, 
erhalten wird und einen angenehmen Geruch nach Heliotrop zeigt. Auf 
die Zunge gebraeht iibt das Heliotropin dieselbe Empfindung aus, wie 
es unter gleiehen Umstanden das Pfefferminzol tut, nur ist die Empfin
dung von langerer Dauer. Es verfliichtigt sich bei hOherer Temperatur, 
ohm~ irgendeinen Riickstand zu hinterlassen, undlOst sich in AIkohol 
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und Ather, sehr wenig in kaltem Wasser, leichter in siedendem. Aus 
heiBem Wasser kann es in zollangen Kristallen erhalten, werden. 

Das Heliotropin wird unter dem EinfluB von Warme, Luft und Licht 
unansehnlich, ballt sich zu Klumpen zusammen und nimmt unter Um
standen sogar eine braune Farbe an; die ,Vare ist dann vollstandig 
zersetzt und unbrauchbar. Schon eine Temperatur von 30° 0 wirkt 
nachteilig auf das Parfum ein, und man tut gut, es in den heiBen Sommer
monaten gar nicht zu beziehen. Den Konsumenten in den heiBen 
Klimaten wird empfohlen, das Heliotropin gleich in Spiritus aufzulOsen 
und die. Losung kuhl zu lagern, urn das Parfum in voller Frische zu 
konservieren. 

Als Ausgangspunkt zur Darstellung des Heliotropins oder Piperonals 
diente fruher der Pfeffer; heute stellt man es auf wesentlich billigere 
Weise durch Oxydation von Isosafrol dar. 

Heliotropin wird in bedeutendem MaBe in der Feinseifenfabrikation 
angewendet. Man lOst es zu diesem Zweck in den anderen mit zur Ver
wendung kommenden atherischen Olen, wie Lavendel-, Geranium-, 
Sandelholz- und Petitgrain61 und setzt die Mischung der Seife beim 
Pilieren zu. Etwas Cumarin gibt dem Geruch mehr Halt und ist des
halb notwendig. 

Das Heliotropin ist auch der Hauptbestandteil des "Heliotrop
amorph", das den Geruch der Heliotropblatter noch besser wiedergibt 
als das reine Heliotropin. 

Hyazinth. Von einigen Fabriken atherischer Ole wird unter dem 
Namen "Hyazinth" ein kunstliches Hyazinthenol in den Handel ge
bracht, das den Duft der Hyazinthen in vollendetster Weise wiedergibt. 
Seine Zusammensetzung wird von den 'betreffenden Fabrikanten noch 
als Geheimnis betrachtet. Schimmel & 00. sagen von ihrem Pra
parat, daB es ein auf genauer Kenntnis der Zusammensetzung des 
naturlichen Geruchs beruhendes Produkt sei, das ausschlieBlich aus 
reinen chemischen Korpern bestehe und keine Spur irgendeines Ver
dunnungsmittels enthalte. Das Hyazi:p.th ist leicht lOslich in allen fUr 
die Parfumerie in Betracht kommenden Fliissigkeiten. Es dient nicht 
nur zur Herstellung von Hyazinthseifen und -parfiimen, sondern wird 
auch vielfach in Verbindung mit Rosen- und GeraniumOlen zU Rosen
seifen verwandt. Zu beachten ist seine groBe Ausgiebigkeit; durch zu 
starke Dosen kann die Wirkung beein trachtigt werden. 4 bis hochstens 
6 g in 1 kg feinstem Sprit aufgelost geben ein vorziigliches Taschen-
tuchparfiim. ' 

Jasmin. Zu den Bliiten, bei denen zur Gewinnung des atherischen 
Oles die Destillation mit Wasser nicht anwendbar ist, gehort die Jasmin
bliite, die BHi.te von Jasminium grandiflorum L. Man benutzt zur Ge
winnung des Riechstoffes die Enfleurage. Die quantitative Zusammen
setzung des auf diese Weise gewonnenen Jasminoles ist nach Hesse 
folgende: 65 % Benzylazetat, 7,5 % Linalylazetat, 6 % Benzylalkohol, 
15,5 % Linalool, 2,5 % Indol, 0,5 % Anthranilsauremethylester, 3 % 
Jasmin. Zu ahnlichen Ergebnissen waren schon vorher Schimmel & 
Co. gekommen, welche auf Grund ihrer Forschungen ein kiinstliches 
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J asminol herstellen, das sie unter'der Bezeichnung "J a's mi n S chi m me 1. 
&' Co." in den Handel bringen. Es enthlilt nach Angabe der Fabri
kanten aIle Bestandteile, welche das Parfiim der frischen Blumen bilden. 
Es zeichnet sich durch groBe Ausgiebigkeit aus, und das damit her
gestellte Extrait zeigt keine Spur von ranzigem Geruch, der bei Po
madenauswaschungen nach einer gewissen Zeit einzutreten p£legt. 
Auch hat es den Vorzug, daB es nicht nachdunkelt. 

Auch von anderen Firmen wird kiinstliches Jasminol hergestellt. 
So bringen z. B. Heine & Co. ein kiinstliches Jasminolin den Handell). 
Nach einem Bericht der genannten Firma bedingt das J asmon, ein Keton 
von der Formel CU H 160, zusammen mit dem Indol (C6H4 NHC2H 2) 

den charakteristischen J asmingeruch, und die genannten stellen das 
kiinstliche Jasminol aus kiinstlich dargestelltem Jasmon und Indol 
unter Zusatz von echtem JasminbliitenOl her. 

J onon. Von hervorragender Bedeutung fUr die Parfiimerie ist das 
Jonon (C13H 200) geworden, das den Arbeiten von Tie mann und 
Kriiger 2 ) zu verdanken ist, Bei ihren Untersuchungen iiber das 
Veilchenaroma fanden sie ein Keton C13H 200, von dem gewiinschten 
Geruch, welches sie Ironnannten. Bei den Versuahen, dieses synthetisch 
zu gewinnen, gelang es ihnen, ein Isomeres des Irons darzustellen, dem 
sie den Namen Jonon gaben. Die Darstellung erfolgt in der Weise, 
daB man zunachst Citral mit Azeton zu Pseudojonon kondensiert und 
dieses durch Behandeln mit verdiinnten Mineralsauren in Jonon iiber
fiihrt. Frisch destilliert hat es einen ausgesprochenen Zederllholz
geruch, erst in sehr starker Verdiinnung nimmt man den Veilchen
geruch wahr, der gleichzeitig etwas an den der Weinbliite erinnert. 
Der Umstand, daB der Geruch erst nach starker Verdiinnung hervor
tritt und die Anwendung und Verteilung eines so eminent starken und 
kostbaren Korpers praktische Schwierigkeiten bietet, hat Veranlassung 
gegeben, das Jonon auBer in 100 %igerWare auch noch in einer 10 bzw. 
20 % igen alkoholischen Losung, deren stets gleichmaBiger Gehalt 
garantiert wird, in den Handel zu bringen. Diese alkoholische Losung 
kann zu Extraits, Feinseifen und anderen Parfiimerien ohne weiteres 
verwandt werden. Da das J onon ein auBerordentlich bestandiger 
Korper ist, so eignet es sich vorziiglich zum Parfiimieren von Fein
seifen. Ein schones Veilchenparfiim erzielt man schon bei Verwendung 
von 1-1,5 g einer 10 %igen alkoholischen Losung auf 1 kg pilierte 
Seife. Einen vorziiglichen Effekt erzielt man mit der J ononlosung in 
Verbindung mit lrisol, da hierdurch die Fabrikate das Bouquet der 
natiirlichen Veilchen erhalten. 

tIber das Jonon sagen Schimmel & Co. in ihrem Herbstbericht 
1894: "Dieser neue Korper hat sich, wie zu erwarten stand, schnell 
eingefiihrt und wird in der feinen Parfiimerie mit bestom Erfolg an
gewandt. Es ersetzt das, was allen aus Veilchenpomaden gewaschenen 
Extraits bisher fehlte: den Duft der frischen Bliiten und leistet, wie 

I) D RP. 132425. 
2) Ber. d. Deutsch. Chern. Ges. 26, S. 2675 (1893). 
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allerseits anerkannt wird, als Geruchskorrigens fUr Veilchenextraits 
die vortrefflichsten Dienste. 

Einer Eigentiimlichkeit des Jonons bzw. seiner Losung mochten wir 
Erwahnung tun: Bereits der Erfinder des Jonons, Herr Professor 
Dr. Tie mann, hat in seiner wissenschaftlichen Abhandlung iiber dieses 
Produkt darauf hingewiesen, daB das Jonon bisweilen ganz geruchlos 
zu sein scheint, wahrend es zu einer anderen Zeit wieder den h~rrlichsten 
Veilchengeruch entwickelt. Welcher physiologische Vorgang dieser 
eigentiimlichen Erscheinung zugrunde liegt, ist bisher noch nicht er
mittelt; allein sie scheint uns ein nicht zu unterschiitzender Anhalt 
dafiir zu sein, daB man es im J onon mit dem wirklichen riechenden 
Prinzip der frischen Veilchen zu tun hat. Es wird dem aufmerksamen 
Beobachter und vor aHem dem Parfiimeur nicht entgangen sein, daB 
frisch gepfliickte, vollstandig aufgebliihte Veilchen mitunter ebenfalls 
geruchlos sind, wahrend dieselben BIumen nach einiger Zeit wieder 
prachtvoll duften. Wenn neben dem an sich vollkommen iiberein
stimmenden Geruch auch diese Eigentiimlichkeit zugegeben wird, ist 
man dann nicht zu dem Schlusse berechtigt, daB das J onon moglicher
weise wirklich das riechende Prinzip der Veilchen ist oder doch zum 
mindesten zu demselben in nahen Beziehungen steht 1 

Nach dem Gesagten muG man sich also hiiten, iiber das Jonon den 
Stab zu brechen, ohne es einige Zeit .beobachtet zu haben. Ein kurzer 
Zwischenraum reicht oft hin, die Meinung vollstandig uIDZustimmen. 
Der Geruch ist so intensiv, daB es geniigt, ein klcines Proberohrchen 
mit einigen Tropfen zu offnen, um ein ganzes Zimmer mit dem herr
lichsten Veilchenduft zu erfiillen." 

Die Herstellung von Jonon hatte sich die Firma Haarmann & 
Reimer in Holzminden durch eine ganze Anzahl Patente schiitzen 
lassen!). Diese Patente sind inzwischen abgelaufen und die Herstellung 
des Jonons ist daher nunmehr auch von anderer Seite aufgenommen 
worden. Das von Schimmel & 00. hergestellte reine Jonon fiihrt den 
Namen Neoviolon, wahrend ein von der gleichen Firma unter dem 
Namen Novoviol vertriebenes, technisches Produkt insbesondere als 
j ononartiger Veilchengrundstoff fiir Feinseifen gedacht ist. 

Jonon bildet eine farblose Flitssigkeit yom spezifischen Gewicht 
0,9350-0,9403, die in 2,5-3,0 Volumen 70 %igem AlkohollOslich ist, 
und besteht aus einer Mischung zweier isomerer Ketone. Es laf3t sich 
nun nicht nur ein Jonon mit jedem beliebigen Mischungsverhaltnis der 
beiden Komponenten erzeugen, sondern auch diese Mischungen in 
ihre beiden reinen Bestandteile a-J onon (J onon A) und ,8-J onon (J ononB) 
zerlegen. 

Das a-Jonon bildet ein farbloses 61, das bei 20° 0 ein spezifisches 
Gewicht von 0,932 besitzt; das ,8-Jonon hat dagegen bei 17° 0 ein 
spezifisches Gewicht von 0,946. Beide unterscheiden sich durch die 

1) DRP. 72089, 75063, '75120, 106512, 108335, 116637, 122466, 123747, 
124227, 124228, 126959, 126960, 127424, 127666, 127836, 129001; 130457, 
130222, 133145, 133562, 133758, 134672, 138141, 138939, 139957, 139958, 
139959. 
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Nuance des Veilchengeruchs; das a·Jonon riecht siiBer und milder, 
das jS'.Jonon etwas herber. In der Regel wird der Parfiimeur das ge· 
wohnliche J onon verwenden, das beide Bestandteile in dem vorteil· 
haftesten, durch jahrelange Praxis bewahrten Verhaltnis gemischt 
enthalt; doch hat er es jederzeit in der Hand, durch Benutzung der 
Einzelbestandteile a·Jonon und p>.Jonon seinen Produkten eine be· 
sondere Nuance zu vel'leihen. 

Iron. Das Iron (C13H 200) ist bisher nur im Irisol, dem at~erischen 
01 der Veilchenwurzel aufgefunden. Tie mann undKriigerl) haben es 
zuerstaus der Veilchenwurzel isoliert und als ein mit Jonon isomeres 
Keton erkannt, das ein farbloses 01 von eigenartigem, an Veilchen· 
wurzel erinnerndem Geruch, der erst in starker Verdiinnung dem ge· 
wisser Veilchensorten gleicht, bildet. In der Fabrikation von Veilchen· 
parfiimerien ist es durch das wesentlich billigere J onon vielfach ver· 
drangt, doch darf nicht unerwahnt bleiben, daB es nochbestandiger 
ist als J onon und daB es dieses in der Feinheit des Geruchs weit 
iibertrifft. 

In neuester Zeit ist es Merling und We Ide 2) gelungen, das Iron auf 
synthetischem Wege herzustellen. 

Iron ist nicht als solches im Handel, sondern nur in der Form des 
fliissigen Irisoles (vgl. S. 433), das groBtenteils aus Iron besteht. 

Isoeugenol. Der Hauptbestandteil der im Handel unter der Be· 
zeichnung "Oeillet" oder "Gartennelkenbliitenol" vorkommenden 
Produkte diirfte das Isoeugenol sein, das fiir sich allein schon den an· 
genehmen, Gartennelken ahnlichen Geruch besitzt. Isoeugenol ist im 
Ylang. Ylangol und im MuskatnuBol als Bestandteil aufgefunden 
worden. Kiinstlich wird es aus Eugenol dargestellt. Es ist ein licht· 
gelbes, dickfliissiges 01, aus dem sich durch Abkiihlung nadelformige 
Kristalle abscheiden, die bei Zimmertemperatur schmelzen. Es ist 
wenig in Wasser, leicht in Alkohol und Ather loslich. 

Isosafrol wird kiinstlich aus Safrol dargestellt und bildet eine farb· 
lose Fliissigkeit, die in Alkohol und Ather 16slich ist. Das spezifische 
Gewicht liegt zwischen 1,124 und 1,129. Isosafrol hat einen ganz ahn· 
lichen Geruch wie Safrol und findet deshalb, weil es wesentIich teurer 
als dieses ist, in der Parfiimerie nur geringe Verwendung. 

Linalool, ein aliphatischer Alkohol von der Formel C1oH1SO, kommt 
in zwei Modifikationen in den atherischen Olen vor, einer rechtsdrehen· 
den und einer linksdrehenden. Erstere ist u. a. im Korianderol ge· 
funden, wahrend l·Linalool aUein oder mit wenig r·Linalool gemischt, 
teils frei, teils verestert, einen Bestandteil des Linaloeoles, Bergamott. 
oles, Nerolioles, Petitgrainoles, Lavendeloles, Thymianoles, Basilikum· 
oles, Ylang. Ylangoles und anderer Ole bildet. Kiinstlich laBt sich 
das Linalool, allerdings nur in inaktivem Zustande, gewinnen, wenn 
Geraniol mit Wasser im Autoklaven auf 200 0 C erhitzt wird, oder wenn . 
das durch Einwirkung von Salzsaure auf Geraniol entstehende Linalyl. 
chlorid .mit alkoholischer Kalilauge behandelt wird. 

1) a. a. O. 
2) Liebigs Annalen 1909, S.119. 
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Linalool ist eine farblose oder fast farblose Fliissigkeit vom spezi
fisehen Gewieht 0,868-0,873, leieht lOslieh in Alkohol und besitzt 
einen wunderbar feinen Gerueh. Es ist ein Ersatz fUr Linaloeol, aber 
erheblieh ausgiebiger als dieses, ungefahr 2 Teile Linalool entspreehen 
3 Teilen Linaloeol. Zur Losung sind 10-15 Volumen 50 %iger, 4-5 
Volumen 60 %iger bzw. 1-2 Volumen 70 %iger Alkohol erforderlieh. 

Ein fiir die Parfiimerie sehr wichtiger Ester des Linalools ist das 
Linalylazetat, das man kunstlieh dureh Umsetzung von Linalool
natrium mit Essigsaureanhydrid erhalt. J)ieser den eharakteristisehen 
Gerueh der Bergamotte besitzende Ester bildet den Hauptbestandteil 
des Bergamottoles und kommt auBerdem in LavendelOl, Neroliol, Petit
grainol und anderen Olen vor. Das von Schimmel & Co. sythetisch 
hergestellte Produkt, das auch unter dem Namen Bergamiol im 
Handel erseheint, enthalt etwa 80 % Linalylazetat, wahrend der Rest 
aus Linalool besteht. 

Das Linalylazetat ist eine farblose l!'lussigkeit von sehr angenehmem 
Geruch, die mit Geranylazetat den Lavendelgerueh sehr gut wiedergibt. 
Es hat ein spezifisches Gewieht von etwa 0,90 und lOst sieh in 10-15 
Volumen 60 %igen und in 3-5 Volumen 70 %igen Alkohol. 

Nerolin. Zwei zum Parfumieren billiger Haus- und Feinseifen viel 
gebrauehte Produkte sind der Methylather und der Athylather des 
{J'-Naphthols, die beide unter dem Namen Nerolin im Handel sind. 
Der Methylather fUhrt die besondere Bezeiehnung Nerolin II, altes 
Produkt, oder Yara- Yara, der Athylather Nerolin I, neues 'Produkt, 
oder Bromelia. Beide Neroline bestehen aus farblosen Kristallblattehen, 
die sieh in Methyl- und Athylalkohol verhaltnismaBig schwer, in den 
ubrigen organisehen Losungsmitteln aber leieht lOsen. Der Geruch ist 
stark und anhaftend, der von Bromelia sehwaeher, aber bedeutend 
feiner als der von Yara- Yara. Schimmel & Co. geben deshalb unter 
dem Namen Nerolin Ia krist. aussehlieBlieh Bromelia ab und Yara- Yara 
nur noeh auf besonderes' Verlangen. In groBer Verdunnung riechen 
die Neroline ahnlich wie Orangenblutenol, fUr das sie einen, wenn aueh 
nieht vollgiiltigen, so doch billigen Ersatz abgeben. Ein erheblieher 
Untersehied besteht im Sehmelzpunkt der beiden Produkte, Yara- Yara 
schmilzt bei 72°, Bromelia aber schon bei 37°, weshalb besonders dieses 
kuhl aufzubewahren ist. Bei der Verwendung zu Feinseifen ist zu 
beaehten, daB hOehstens 500 g auf 100 kg Seife erforderlieh sind und daB 
man damit, namentlieh in Verbindung mit Linallool, Pomeranz enol und 
Cumarin, ein angenehm wirkendes Parfum erzielt. 

Naeh Nor mann 1) sind diese Rieehstoffe jetzt sehr stark, nament
lieh fUr Exportseifen in Aufnahme gekommen. 

Zur Feinseifenparfumierung wird das Yara- Yara meist so verwandt, 
daJ3 man es einfaeh in Amylazetat auflost, worin sieh groBe Mengen 
des Produktes lOsen und aueh gelost halten. Weiter werden naeh 
N or mann aueh mit Amylazetat und Terpentinol vereinigt groBere 
Mengen Yara- Yara in Losung gebraeht und den Seifenkorpern zu-

1) Seifenfabrlkant, 1910, S. 482. 
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gefUgt. In diesem FaIle tut man gut, die Mischung etwas anzu
warmen, damit aIle Kristalle des Yam- Yara sich auflosen konnen. 

Man kann auf diese Weise sehr groBe Mengen in Losung bringen; 
doch muB diese dann sofort in die Seifenlosung gegeben werden, da 
beim Erkalten sogleich ein Auskristallisieren stattfindet, was vermieden 
werden muB. Man kann daher solche Seifenparfume, die Yam- Yara 
im DberschuB enthalten, nicht vorratig halten. 

Man kann Yara- Yara fur sieh allein zum ParfUmieren von Seifen 
verwenden, wenn dies aueh nieht gerade ratsam ist; aber im Verein mit 
anderen Rieehstoffen, kunstliehen und naturlichen, kann man sehr 
hubsche Parfums herstellen. 

Normann gibt eine Vorschrift fUr Savon Bromelia: 
1000 g Terpineol, 
1000 " Amylazetat, 
400" Y ara- Yara, 

2000 " Geraniumol, synth., 
1000 " Nelkenol. 

Von diesem Parfum setzt man der Seifenmasse auf 100 kg etwa 
800 g zu, eventuell auch noeh mehr, wenn es der Preis erlaubt oder die 
Ware noeh starker riechen soIl. 

NerolioI, kiinstliches. Dank den erfolgreiehenArbeiten, die uber die 
Zusammensetzung des Orangenblutenoles ausgefUhrt worden sin,d, 
werden jetzt Kunstprodukte von groBer Vollkommenheit hergestellt. 
Schimmel & Co. haben unter dem Namen "Neroli, Schimmel & 
Co." der Parfumerie ein kunstliches Orangenblutenol zugefUhrt, das 
aHe wohlriechenden Bestandteile der frischen Orangenblute enthalten 
und vor dem naturliehen Ole den Vorzug haben solI, daB es um un
gefahr 20 % ausgiebiger als das beste und reinste Destillat aus den 
Eluten von Citrus Bigaradia ist. 

Ein Verfahren zur Herstellung von kunstlichem Neroliol wurde 
bereits beim Anthranilsauremethylester (S.469) erwahnt. 

Heine & Co. stellen ebenfalls ein kunstliches Orangenblutenol her. 
Sie geben an, daB ein Gemisch von Limonen, Linalool, Linalylazetat, 
Geraniol, Anthranilsauremethylester und Phenylathylalkohol mit 30 % 
Indol versetzt wird. 

Nitrobenzol wird erhalten, indem man Benzol (Steinkohlenbenzin) 
mit einem Gemenge von Salpetersaure und Schwefelsaure behandelt, 
das Reaktionsprodukt mit Wasser und Soda, Atznatron oder Ammoniak 
wascht, die unveranderten Kohlenwasserstoffe mit Dampf abtreibt 
und den Ruckstand rektifiziert. Es kommt in drei Sorten in den Handel, 
die sich durch ihren Siedepunkt und den Gerueh unterscheiden. Das 
in der Parfumerie verwandte Nitrobenzol oder Mirban6l (Essence de 
Mirbane) ist das sogenannte leichte, bei 205-213° C siedende Nitro
benzol. Die schweren Nitrobenzole haben einen hoheren Siedepunkt, 
einen weniger angenehmen Geruch und enthalten mehr odeI' weniger 
Nitrotoluole und auch Nitroxylole. Sie werden nur zu Anilinen und 
Anilinfarben verarbeitet. 
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Das reine Mirbanol ist hellgelb, in den feinsten Qualitaten fast 
wasserhell, und von angenehmem, bittermandelOlartigem Geruch, hat 
ein spezifisches Gewicht von 1,2 = 250 Be und erstarrt bei + 50 0 
kristallinisch. Es ist kaum loslich in Wasser, leicht loslich in Wein
geist (1 : 1 in 90 %igem Alkohol), mischbar in allen Verhaltnissen mit 
Ather, Benzin, atherischen Olen und den meisten fetten Olen. 

Ein gutes, zuni Parfiimieren von Seifen brauchbares Nitrobenzol 
muE "seifenecht" sein, d. h. es darf beim Kochen mit 15 %iger Kali
lauge diese nicht farben, da es sonst der damit parfiimierten Seife einen 
gelblichen Schein erteilt. Eine Gelb- bis Braunfarbung der KaIilauge 
deutet auf die Gegenwart anderer Nitroprodukte (Nitrotoluol) hin. Zur 
Ausfiihrung der Probe werden 2-3 ccm Nitrobenzol in einem weiten 
Reagenzglas mit der gleichen bis doppelten Menge KaIilauge 1-2 Mi
nuten lang gekocht. Wahrend des Kochens muB man gleichzeitig et
was schiitteln, da die Fliissigkeit sonst leicht herausgeschleudert wird. 

Verfalscht wird das Mirbanol haufig mit Sprit. Dies kann man 
erkennen, wennman das Ol mit fettem Mandelol sehiittelt; bei G~gen
wart von Weingeist entsteht ein triibes Gemisch. Sehattelt man sprit
haltiges Mirbanol mit dem gleiehen V olumen Wasser in einem gra
duierten Zylinder, so vermindert sieh das V olumen des ersteren. 

Das Mirbanol findet vielfaeh Verwendung zum Parfiimieren von 
Seifen; doch kann es aueh in seinen feinsten Qualitaten das Bitter
mandelOl bei feinen Seifen und Parfiimerien nicht ersetzen. - Bei der 
Aufbewahrung sowohl wie bei der Verarbeitung von Mirbanol ist groBe 
Vorsieht anzuraten, da es feuergefahrlich und sehr giftig ist. Es sind 
FaHe bekannt, wo 20, ja sogar 7-8 Tropfen den Tod verursachten. 
Schon die Diinste, wenn langere Zeit eingeatmet, konnen Vergiftungs
symptome hervorrufen. Letztere bestehen in einer bleifarbenen Raut
farbung, Schwere in den GIiedern und Kalte in den Extremitaten, 
namentlich in Randen und FiiBen. Bei starkeren Fallen tritt schwan
kender Gang und vollstandige Unfahigkeit sieh aufzurichten ein, so 
daB der Zustand leieht mit Trunkenheit infolge von AlkoholgenuB ver
wechselt werden kann. Weitere Anzeichen sind dunkle Fatbe des 
Urins, der auch einen bittermandelartigen Geruch annimmt. Selbst 
die Beriihrung der Raut mit Nitrobenzol kann gefahrlich werden. 

RosenoI, kiinstliches. Ein sehr brauehbares Produkt hat die Firma 
Schimmel & 00. mit ihrem kiinstHchen Rosenol auf den Markt ge
bracht. Es ist auf Grund jahrelanger Forschungen zusammengestellt 
und diirfte aHe wichtigeren Bestandteile des natiirliehen Rosenoles 
enthalten, so daB es als voHgiiltiger Ersatz desselben gelten kann. 
Der praktischen Verwendung des Rosengeruehes im GroBen auch zu 
minder wertvollen Artikeln der Parfumerie und Seifenfabrikation sind 
dadurch neue Moglichkeiten ersehlossen. Das Ol wird stearopten
haltig und stearoptenfrei geliefert; das stearoptenfreie, flussige Pro
dukt, das um etwa 10-20 % ausgiebiger ist als das stearoptenhaltige, 
hat den groBen Vorzug, Losungen zu geben, die bei allen Temperatur
verhaltnissen kIar bleiben und ist daher "besonders geeignet fur die 
Rerstellung von Parfumerien. 

S c h ra u t h, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Auf!. 31 
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Als Grundlage zur Darstellung von kiinstlichem Rosenol geben 
Schimmel & Co. in einer Patentschrift 1) folgende Zusammenstellung 
an: 80 Teile Geraniol, lO Teile Zitronellol, 1 Teil Phenylathylalkohol, 
2 Teile Linalool, 0,25 Teile Citral und 0,5 Teile Oktylaldehyd. 

Neuerdings haben Schimmel & Co. noch eine Reihe von Rosen
produkten (Rote Rose, Marechal Niel, Moosrose, Teerose, WeiBe Rose) 
eingefiihrt, die zur Erzielung eines wirklich naturahnlichen Rosen
parfiims vorziiglich geeignet sind. Sie sind samtlich auf natiirlicher 
Grundlage hergestellt mit Hilfe eines Extraktes, der aus frischen Rosen 
gewonnen ist. Das Parfiim ist so fein abgerundet, daB man schon 
durch einfaches Aufiosen von 10-20 g Rose in 1 kg 90 %igem Alkohol 
ausgezeichnete Taschentuchparfiims erhalt. Wegen ihrer Empfind
lichkeit gegen Alkali diirfen diese Praparate nur bei pilierten Seifen 
Verwendung finden. 

Safrol bildet den Hauptbestandteil des Sassafrasoles; es kommt aber 
auch in betrachtlicher Menge im Kampferol vor, aus dem es fabrik
maBig gewonnen wird. Safrol ist eine farblose oder schwach gelbliche 
Fliissigkeit vom spezifischen Gewicht l,lO5-1,lO7, die beim Abkiihlen 
zu einer Kristallmasse erstarrt, welche erst bei + 11 0 C wieder schmilzt. 

Da die im Sassafrasol neben Safrol noch enthaltenen Bestandteile 
durch den Ihnen eigentiimlichen Terpentingeruch das Aroma des Safrols 
im Sassafrasol nicht unwesentlich beeintrachtigen, so wird dieses 01 
dtirch das jetzt rein gelieferte Safrol in seinen Eigenschaften nicht nur 
ersetzt, sondern iibertroffen. 

Safrol eignet sich vorziiglich, den unangenehmen Fettgeruch in 
Seifen zu verdecken und findet deshalb in neuerer Zeit zum Parfiimieren 
von Hausseifen erheblich Verwendung. Fiir Seifen aus guten Fetten 
geniigen 125-250 g auf lOO kg Seife. 

Salizylsiiure - Amylester findet neuerdings unter den Namen 
Orchidee, Trefle oder Trefol in der Parfiimerie Verwendung als 
Jrixierungsmittel fiir. feinere Geriiche und istauBerdem unentbehrlich 
zur Herstellung eines feinen Kleeparfiims (Tre£le incarnat), mit dem in 
neuerer Zeit bedeutende Erlolge erzielt sind und das als Grundlage fiir 
eine Amahl anderer sehr verkauflicher Parfiims benutzt wird. Der 
Ester bildet eine farblose bis gelbliche Fliissigkeit, deren stark aroma
tischer Geruch an den mancher Orchideen erinnert. 

Nach Schimmel & Co. gibt das folgende Rezept eine sehrfeine 
Zusammenstellung: 

400 g BergamottOl, 
160 .. Salizylsaure-Amylester, 
80 .. kiinstlicher Moschus, 
3 .. Thymianol, 

10 .. Ylang- Ylangol, Sartorius, 
50 .. Vanillin Schimmel & Co., 
10 .. Neroli .. 
50 .. Rosenol 

1) DRP. Nr.126736. 

10 .. Vetiverol 
15 .. Hyazinth 
12 .. Zibethtinktur. 

.. .. 
, fliissig, 
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Von'dieser Mischung genugen 500 g auf 100 kg feinste, pilierte Seife. 
Terpineol. Durch Einwirkung verdunnter Sauren auf Terpentinol 

bei Gegenwart von Alkohol entsteht Terpinhydrat~ das nach der 
Umkristallisation aUs 95 %igem Alkohol ein aus glanzenden farb· 
losen und fast geruchlosen Prismen bestehendes Kristallpulver bildet. 
Durch Behandlung des Terpinhydrats mit verdunnter Schwefelsaure 
erhalt man ein rohes Terpineol, das noch durch mehrere Terpene ver· 
unreinigt ist, und aus diesem Gemisch laBt sich durch fraktionierte 
Destillationdas reine Terpineol abscheiden. Letzteres bildet in reinem 
Zustande einen farblosen, dickflussigen Korper vom, spezifischen Ge· 
wicht 0,935-0,940 mit angenehmem, dem frischen Flieder ahnlichem 
Geruch. Der Siedepunkt liegt bei 217-219°. Dieses fliissige Terpineol 
ist aber auch kein einheitlicher Korper, sondern ein Gemisch isomerer 
Verbindungen C1oH1SO. In der Natur scheint sich nur einheitlich 
festes, entweder aktives oder inaktives Terpineol zu finden. In dem 
fliissigen ist festes inaktives in betrachtlicher Menge enthalten. 

Gutes Terpineol muB vollstandig wasserfrei sein und darf keine 
unter 216° C siedende Anteile haben. Eine etwaige Unloslichkeit in 
Petrolather deutet auf Anwesenheit von Wasser, das sogar in kleinster 
Menge eine milchige Triibung in Petrolather verursacht. 

Die im Handel unter dem Namen Lilac, Lilacin, Muguet, 
Syringa, Gardenia vorkommenden Praparate sind Terpineol mit 
geringen Zusatzen von anderen kiinstlichen oder natiirlichen Riechstoffen 

Das Terpineol ist von der Parfumerie sehr giinstig aufgenommen 
und hat sich einen bleibenden Platz erworben, nachdem man sichvon 
der vorzuglichen Wirkung, der groBen Ausgiebigkeit und der auBer· 
ordentlichen Widerstandsfahigkeit iiberzeugt hat. AlIe friiheren Extrait· 
kompositionen fiir Flieder sind durch das Terpineol vollstandig in den 
Schatten gestellt. Es liefert in richtiger Abmessung im Verein mit 
Heliotropin, Ylang. Ylangol, Extrait triple au Jasmin und Rosen· 
extrait ein reclit naturgetreues Fliederparfiim. 

Ein weites Feld der Verwendung ist dem Terpineol in'der Fein· 
seifenfabrikation eroffnet worden, besonders, nachdem der Preis des 
Praparats durch verbesserte Technik wesentlich herabgesetzt werden 
konnte. Schon der hohe Siedepunkt des Terpineols zwischen 217 und 
219° C beweist, daB es nur wenig fliichtig und widerstandsfahiger gegen 
Hitze ist als die meisten atherischen Ole, so daB es unbedenklich der 
noch heiBen Seife zugegeben werden kann. Weitere Versuche haben 
gelehrt, daB es durch Soda, atzende Alkalien usw. nicht verandert oder 
gar zerstort wird, selbst nicht bei langerem Kochen, unt! da Fettsauren 
auf das Terpineol nicht einwirken, so eignet es sich zum Parfiimieren 
von Feinseifen wie nicht leicht ein anderer derartiger Korper und zwar 
nicht nur von pilierten, sondern auch von kalt geriihrten Seifen. Das 
Verhaltnis, in welchem das Terpineol in Seifen anzuwenden ist, ist 
etwa 1 kg auf 100 kg Seife. In Verbindung mit etwas Heliotropin und 
einigen feinen Olen, wie Cananga., Geranium· und Sandelholzol, erzielt 
man ganz vorziigliche Fabrikate. Der Verwendung des Terpineols 
kommt seine leichte Loslichkeit in fast allen Fliissigkeiten, mit Aus· 

31· 
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nahme von Wasser, sehr zu statten. Alkohol, Ather, Vaseljn, fette 
Ole losen es fast in jedem Verhiiltnis auf. 

Das feste Terpineol bildet farblose Kristalle, die bei 34-35 ° 
schmelzen. Spezifisches Gewicht und Siedepunkt sind wie beim fliissigen 
Terpineol, der charakteristische Fliedergeruch ist aber erheblich schwa· 
cher als bei diesem. 

Vanillin. Die Vanille ist die nicht ganz reife, schotenformigeKapsel. 
frucht (falschlich Schote genannt) einer tropischen Orchidee (Vanilla 
planifolia Andrew) und wird in Mexiko, auf Reunion (Bourbon), Mau· 
ritius und Madagaskar, auf Java und Ceylon gewonnen. Sie ist ein 
vorziigliches Gewiirz fUr die Kiiche und Konditorei und ihr Riechstoff 
in der Parfiimerie hochgeschatzt. Das Fruchtgehause ist auf dem 
Querschnitt dick und fleischig, angefiillt mit sehr kleinen, schwarzen, 
glanzenden Samen, die an drei wandstandigen Samentragern ent
springen und mit Hilfe eines klebrigen Balsams, womit sie iiberzogen 
sind, aneinander kleben. Das Fruchtgehause schmeckt sauerlich und 
hat keinen Wert; die Samen aber oder vielmehr der die Samen um· 
hiillende Balsam sind die Substanz, welche Geruch und Gesehmack 
der VaniUe bedingen. Reift die Vanillefrueht, so offnet sie sich und 
entleert sieh ihres Sameninhaltes in Form einer balsamahnlichen Masse. 

Die glanzende, sehwarzbraune Oberflache der Vanille ist oft mit 
weiBen, zarten Kristallen bedeckt. Sie wurden zuerst fiir Benzoesaure 
gehalten, B Ie y und Vee waren die ersten, welche sie als eigentiimliche 
Substanz erkannten, die dann von Gobley und Stokke bye genauer 
untersucht wurde. Diese Substanz, welehe Go bley Vanillin nannte, 
ist der hauptsaehlichste Riechstoff der Vanille; sie setzt sich auf den 
Vanillekapseln dann ab, wenn diese eng und dieht verpackt und langere 
Zeit einer Warme von etwa 25° C ausgesetzt sind. Von Vanillin ent
halt die VaniUe 1,5-2,75 %, und zwar die Mexiko· 1,69-1,32 %, die 
Bourbon I· 2,48-1,91 %' die Bourbon II· 1,55-0,75 % und die Java
Vanille 2,75-1,56 %. 

Das Vanillin wird heute kiinstlich dargestellt. Tie mann und 
Haarmann zeigten zuerst, daB man durch Oxydation von Coniferin, 
einem im Kambialsafte aller Zapfenbaume enthaltenen Glykosid, ein 
Produkt erhalt, das mit dem aus de;r Vanille dargestellten Vanillin voll· 
kommen identisch ist, und urspriinglich ist aueh aus dem Coniferin das 
Vanillin fabrikmaBig gewonnen worden. Dieses Verfahren ist auf· 
gegeben, seitdem man gelernt hat, es aus Eugenol bzw. Isoeugenol 
herzusteUen. 

Das Vanillin (CsHsOs) bildet kleine, farblose Prismen von starkem 
Vanillegeruch, erwarmendem Vanillegesehmaek und saurer Reaktion. 
Es ist leicht 16slich in siedendem Wasser, Alkohol, Ather, Chloroform, 
fetten und fliichtigen Olen, sowie in Losungen von kaustischen und 
kohlensauren Alkalien. Auf 80-81°C erwarmt, schmilzt es; bei hoherer 
Temperatur sublimiert es, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. Es 
ist in gut geschlossenen GefaBen an einem kiihlen Orte, vor Luft ge· 
schiitzt, aufzubewahren. 
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. Das Vanillin ist ein vollgiiltiger Ersatz der Vanille. 20 g entsprechen 
ungefiihr 1 kg Vanille. IDlmerhin darf nicht unerwahnt bleiben, daB 
fiir den Charakter des Vanillearomas die das Vanillin begleitenden 
aromatischen Bestaildteile von Bedeutung sind. 

Das Vanillin kommt vielfach gefalscht im Handel voi'. Zur Prii
fung wird empfohlen, es nach dem Trocknen iiber Schwefelsaure zu 
schmelzen, wobei der Schmelzpunkt bei 80-81 0 C liegen muB, und es 
auf dem Platinblech zu verbrennen, wobei es keinen Riickstand hinter. 
lassen darf. Ferner kommen fiir die Priifung noch in Betracht die 
Loslichkeit in Wasser, Alkalilauge, Alkohol und Ather. 

Bei Verwendung von Vanillin zum Parfiimieren von Feinseifen 
muB beachtet werden, daB es weiBe Seifen, wenn sie den geringsten 
AlkaliiiberschuB haben, braunlich farbt. 

Eine dem Vanillin verwandte Verbindung ist das von Haarmann 
und Reimer in den Handel gebrachte Bourbonal, daS den Vorzug 
haben solI, nicht so sehr dem EinfluB des Lichtes und des Alkalis unter
worfen zu sein. 

YIang-YIangol, ktinstliches. Schimmel & Co. bringen unter der 
Bezeichnung: " Ylang- Ylangol Schimmel & Co." ein synthetisches 
Ylang- Ylangol in den Handel, das die Konkurrenz mit den besseren 
Handelsmarken des natiirlichen Oles aufnehmen solI. Es ist eine fast 
wasserhelle Fltissigkeit mit leichter Fluoreszenz und gleicht in seinen 
praktischen Eigenschaften dem natiirlichen 01. 

Schimmel & Co. verfahren bei der Herstellullg ihres synthetischen 
Produktes folgendermaBen 1): Man versetzt ein Gemisch der im nattir
lichen Ylang- Ylangol nachgewiesenen Bestandteile, Cadinen, Geraniol, 
Linalool, p-Kresolmethylather, Eugenol und Benzoesauremethylather 
mit Benzylazetat. Zur Verfeinerung dieses Geruches werden Salizyl
sauremethylester,. Isoeugenol, Isoeugenolmethylather und Eugenol
methylather, Kresol, Benzylalkohol und Benzylbenzoat zugesetzt. Auch 
kann ein Zusatz von Anthranylsauremethylester gemacht werden. 

Zimtole, kfinstliche. Bereits im Jahre 1896ist es Schi mmel & Co. 
gelungen, Zimtaldehyd auf synthetischem Wege hel'zustellen, und 
seit dem Jahre 1898 bringen diese ihn als reines, absolut chlorfreies Pro
dukt unter der Bezeichnung: "Cassiaol Schimmel & Co." (Zimt
aldebyd) in den Handel. Er bildet einen vollkommenen Ersatz des 
Cassiaoles. 

Auch ein sehr gut gelungenes kiinstliches Ceylon-Zimtol wird von 
Schimmel & Co. hergestellt 2). Einem Gemisch der schon bekannten 
Bestandteile des Ceylon-Zimtoles (Zimtaldehyd,. Phellandren und 
Eugenol) wird ein Gemenge von normalem Amylmetbylketon, Nonyl
aldehyd, Cuminaldehyd, Caryopbyllen, Linalool und dem Isobutyl
ester des Linalools zugesetzt. Zur Verfeinerung des Geruches kann daS 
so erhaltene Produkt noch mit Cymol, Benzaldehyd, Phenylpropyl~ 
aldehyd, Furfurol, Pinen und Eugenolmethylather vermischt werden. 

1) DRP. Nr. 142859. 
2) DRP. Nr.I34789. 
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. Moschus, ktinstlicher. Es gibt eine ganze Anzahl von Verfahren 
zur Herstellung von kiinstlichem Moschus. AlIe die so erhaltenen Pro
dukte stehen in keiner Beziehung zu dem riechenden Prinzip des natiir
lichen Moschus und geben auch den Geruch desselben nur bis zu 
einem gewissen Grade richtig wieder. Gegenwartig befinden sich unter 
dem Namen "kiinstlicher Moschus" eine ganze Reihe von Fabrikaten 
im Handel, die groBtenteils hochnitrierte Isobutyltoluole oder Iso
butylxylole sind oder zu diesen in naher Beziehung stehen. Durch 
besonders starken Moschusgeruch zeichnen sich im allgemeinen die 
Verbindungen mit drei Nitrogruppen aus, auch kann unbeschadet der 
Geruchsstarke eine dieser Nitrogruppen durch die Cyangruppe, Aldehyd
gruppe, Halogen oder einen Saurerest vertreten sein und man spricht 
dann von Cyanidmoschus, Aldehydmoschus, Halogenmoschus und 
Ketonmoschus. Kiinstlicher Moschus wurde zuerst von Ba ur her
gestellt und zwar war es Trinitroisobutyltoluol. Man erhalt es, wenn 
man ein Gemisch von Toluol und Isobutylchlorid mit Aluminium
chlorid erhitzt und das Reaktionsprodukt mit rauchender Salpeter
saure und Schwefelsaure nitriert. Es bildet farblose oder gelblichweiBe, 
bei etwa 97° schmelzende Kristalle, die nur in starkem Alkohol gut 
loslich sind, aus schwacherem aber wieder auskristallisieren. Der 
Geruch tritt merklich nach Zusatz von etwa 10 Tropfen Ammoniak zu 
1 kg einprozentiger LOsung hervor. Durch Chininsulfat wird der Geruch 
aufgehoben, durch mehrere andere Substanzen sehr verandert. Friiher 
kam dieser sogenannte ,;Mosc h usB a ur" meist nicht rein in den Handel, 
sondern bestand nach. eigener Angabe des Fabrikanten zu 90 % aus 
Azetanilid (Antifebrin), das iibrigens auch heute noch vielfach zum Ver
falschen von Riechstoffen, Heliotropin, Vanillin usw., benutzt wird. 
Zum Nachweis des Verfalschungsmittels kristallisiert man das Praparat 
aus kochendem Wasser um, kocht 0,5 g mit 5 ccm Salzsaure eine Minute 
lang und fiigt 5 ccm Karbolsaurelosung (1 : 20), sowie etwas filtrierte 
Chlorkalklosung. hinzu; bei GegeIlFart von Azetanilid entsteht eine 
zwiebelrote, triibe Fliissigkeit, welche durch Ammoniak in indigoblau 
verandert wird. 

Tonquinol ist ein Konkurrenzpraparat des Moschus Baur und 
wird durch Einwirkung von Salpetersaure auf Sulfosauren des Butyl
Xylols dargestellt. 

Eine neuerdings sehr in Aufnahme gekommene Moschussorte ist 
der sogenannte Ambrette-Moschus, dem ein besonders feines, an den 
Geruch von Moschuskornern (Semen Abelmoschi) erinnerndes Aroma 
nachgeriihmt wird. Chemisch ist er Trinitroisubutylmetakresolmethyl
ather. Der Schmelzpunkt der gelblichweillen Blattchen liegt um 
85° herum. 

Zur Herstellung haltbarer, sehr konzentrierter Losungen von kiinst
lichem Moschus empfiehlt Kohler l ) Benzylbenzoat, welches bis zu 
20 % Moschus bei gelindem Erwarmen mit Leichtigkeit aufzunehmen 

1) Pharm. Ztg. 49 (190!) , 1083. 
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und sie selbst bei + 10° noch in Losung zu halten vermag. Diese 
LOsung laBt sich auch mit wasserfreiem Alkohol mischen, ohne daB 
bei gewohnlicher Temperatur Ausscheidung von Moschus stattfindet. 
Konzentrierte Mischungen mit 92 %igem Spiritus lassen allmahlich 
Kristalle fallen; die Loslichkeit in schwacherem Alkohol nimmt mit 
zunehmendem Wassergehalt schnell abo 10 %ige LOsungen in Benzyl
benzoat und absolutem Alkohol sind nach Kohler zur Herstellung 
hOchst konzentrierter Parfummischungen fUr den Export am m~isten 
geeignet, zumal das Benzylbenzoat auch noch die Eigenschaft eines 
vortrefflichen Fixierungsmittels besitzt. 

Tinktnren und Extrakte. 

Bei Besprechung der franzosischen Blumenpomaden ist bereits 
darauf hillgewiesen, daB die darin enthaltenen Riechstoffe durch Weill
geist ausgezogen und in der Parfumerie als alkoholische Auszuge zur 

Fig. 131. chiittelapparat zur H~rstelluug von Ausziigen aus Blumenpomaden. 

Verwendung gelangen. Die Extraktion erfolgt gewohnlich in dem 
Verhaltnis, daB man auf 4 kg Blumenpomade 7 Liter Feinsprit von 
9~97 % nimmt, und wird am zweckmaBigsten in besonderen Appa
raten, sogenannten Schuttelapparaten, vorgenommen. Einer der ein
fachsten Apparate der Art ist in Fig. 131 abgebildet. Er besteht aus 
2 Zylindern A und A 1 von starkem Eisenblech mit gut schlieBendem 
Deckel. Durch die Mitte des Deckels geht je eine vertikale eiserne 
Welle a und aI' welche im Innern des Apparates mehrere horizontale 
Arme b, b l , b 2 tragt und durch die horizontale Wellec in rasche 
Umdrehung gesetzt werden kann. Bevor man die Blumenpomade in 
diesen Apparat bringt, wird sie im Wasserbade geschmolzen, wobei die 
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Temperatur 30 0 C nicht iibersteigen darf. Der Spiritus wird ebenfalls 
auf 30 0 C erwarmt und zu der geschmolzenen Pomade in den Apparat 
gegeben, worauf dieser geschlosseu und die Welle in Umdrehung ge
setzt wird. Die an der vertikalen Welle befindlichen Arme halten 
die im Apparat befindliche Masse in fortwahrender Bewegung und 
verhlndern, daB sieh die Pomade am Boden absetzt. Der Apparat ist 
tells fiir Handbetrieb, tells fiir Masehinenbetrieb eingeriehtet; verfiigt 
man iiber meehanisehen Antrieb, so laBt man ihn 48-60 Stunclen 
wahrend der Arbeitszeit in Bewegung. Naeh Verlauf dieser Zeit sehreitet 
man zum Abseihen des nun fertigen Auszugs I und zwar auf folgende 
Weise: Man spannt ein feines, weiBes Leinentueh iiber ein sauberes 
GefaB und sehiittet den ganzen Inhalt des Apparates auf das aufge
spannte Tnch, die Fliissigkeit filtriert dureh, wahrend die Pomade 
auf dem Tuehe zuriiekbleibt. Um mogliehst allen spirituosen Auszug 
aus der Pomade zu gewinnen, windet man sehlieBlieh das Tueh mit 
der Pomade tiiehtig aus. Dieser so gewonnene Auszug I wird in eine 
Glasflasehe gefiillt, im kiihlen Keller etwa 48 Stunden oder einige 
Stunden in Eis ruhig stehen gelassen und dann dureh Papier in eine 
andere Glasflasehe filtriert. Das Filtrieren dureh Papier ist notwendig, 
selbst wenn der Auszug klar und rein erseheinen soUte; denn es gehen 
nieht nur beim Durehseihen kleine Fetteile mit dureh das Tueh, sondern 
es sind solehe im Auszuge selbst gelost. Dureh ruhiges Stehen im kiihlen 
Keller seheiden diese Fettkorperehen sieh aus und erseheinen als weiBe 
Floeken oder Oltropfen am Boden und an den Seiten der Flasehe. 
Wiirde das Filtrieren unterbleiben, so wiirden diese Fettkorperehen aueh 
in das Extrait iibertragen werden und beim Gebraueh Fettfleeken in 
die Wasehe, Kleider usw. bringen. 

Die auf dem Tuehe befindliehe Pomade kommt nun wieder in den 
Extrahierapparat zuriiek, ohne zuvor noeh einmal gesehmolzen zu wer
den, dieselbe Menge Spiritus, 13/4 Liter auf 1 kg Pomade, wird dazu 
gegeben und die Misehung dann wieder, wie oben angegeben, bearbeitet. 
Das Abfiltrieren dieses Auszugs II gesehieht ebenfalls genau so wie 
bei Auszug I. 

Die Pomade kommt nun zum dritten Male vom Tuehe in den 
Apparat unter Zugabe von 13/ 4 Liter Spiritus auf 1 kg Pomade und 
zu derselben Behandlung wie vorher bei Auszug I und II. Naeh dem 
Auswinden der Pomade mit dem Tuehe, welches diesmal besonders 
kraftig zu gesehehen hat, kommt sie in ein sauberes BleehgefaB und 
wird im Wasserbad vollstandig gesehmolzen. Das GefaB mit der ge
sehmolzenen Pomade bringt man in den Keller und deekt gut zu. Zeigt 
sieh naeh vollstandigem Erkalten auf der Oberflaehe der ausgezogenen 
Pomade Fliissigkeit, so ist sie in die Flasehe zu Auszug III zu geben. 
Diesen Auszug III benutzt man anstatt Spiritus zum naehsten ersten 
Auszuge der gleiehen Pomade. Auf diese Weise erhalt man einen noeh 
kraftigeren Auszug I, und das Aroma der Pomade wird dureh die drei
malige Behandlung mit Spiritus vollstandiger ersehOpft. 

Die ·ausgezogene Pomade kann im Verein mit frischem Fett zu 
ordinarer Haarpomade Verwendung finden oder wird in der Fein-
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seifenfabrikation bei Herstellung einer zweiten Sorte Grundseife fiir 
pilierte Seifen benutzt. 

Die Pomaden-Auswaschungen leiden stets an einem etwas faden 
Geruch, der durch darin enthaltene Fetteile bedingt wird. Selbst das 
Ausfrierenlassen, das vielfach empfohlen wird, vermag diesen 1}bel
stand nicht ganz zu beseitigen. Man sagt deshalb wohl nicht mit Un
recht, daB die Pomadenauswaschungen nie den frischen, natiirlichen 
Blumengeruch vollkommen wiederge ben. 

Nach H. Mann stellt man sehr gute Blumeninfusionen her, wenn 
man die "Parfums naturels" dazu verwendet. Diese sind wesentlich 
teurer als die Blumenpomaden; doch fallen bei ihrer Verwendung und 
Verarbeitung viele Unannehmlichkeiten fort. Man stellt aus ihnen drei 
Infusionen her. Die "Parfums naturels" sind ausschlieBlich aus Bliiten 
nach einem Verfahren, das der Societe anonyme des Parfums 
naturels de Cannes patentiert ist, hergestellt. Von diesen "Parfums 
naturels" gibt es zwei Arten, feste und fliissige, von denen man die ersten 
zu Infusionen nimmt und zwar auf 1 kg "Parfum naturel" 70 kg feinsten 
Weinsprit. Das Kilogramm Parfiim wird unter Zusatz von 3 kg Weinsprit 
in einer Reibschale tiichtig verrieben, bis das Ganze eine gleichformige 
Masse bildet. Dann gibt man die restierenden 67 kg Weinsprit in den 
Extraktionsapparat und fiigt die Mischung des "Parfum naturel" mit 
den 3 kg Sprit hinzu. Man laBt die Maschine mindestens 3 Tage ar
beiten und verfahrt dann wie bei den Blumenpomaden, indem· man 
die Mischung filtriert, das Filtrat ausfrieren und wieder das :Fllter pas
sieren laBt. Diese Infusionen haben einen prachtvollen Blumengeruch, 
und der bei Infusionen aus Pomaden auftretende Fettgeruch haftet 
ihnen nicht an. Der Riickstand wird ein zweites Mal in gleicher Weise 
bearbeitet, eventuell eindrittes Mal. 

Aus fliissigen "Parfums naturels" stellt man Losungen her, indem 
man feinsten Weinsprit hinzufiigt. Die Mengen desselben richten sich 
nach dem Preise, der erzielt werden solI. 

AuBer den Extrakten aus den franzosischen Blumenpomaden und 
den "Parfums nattirels" werden noch eine groBe Anzahl weingeistiger 
Ausziige und Auflosungen in der Parfiimerie verwandt, so von den 
friiher besprochenen Harzen und Balsamen, den Riechstoffen aus dem 
Tierreich und den festen kiinstlichen Riechstoffen, feroer von ver
schiedenen Blattern, Wurzeln und Samen, wie Patchouliblattero, 
Veilchenwurzeln, Vetiverwurzeln, Tonkabohnen, Vanille usw. 

Die meistendieser Stoffe werden vor der Extraktion gepulvert, 
sofero sie nicht schon in Pulverform kauflich sind, oder wenigstens 
moglichst zerkleinert. Die spezielle Angabe der Behandlung jeder 
einzelnen Droge erfolgt der besseren 1}bersicht halber bei Aufstellung 
der betreffenden V orschrift. 

Die Infusionen sollen in einem maBig warmen Raume untergebracht 
und taglich mehrmals gut umgeschiittelt werden. Ihre Darstellung ist 
eine fiir den Parfiimeur sem interessante Beschaftigung, indem man die 
von Tag zu Tag fortschreitende Entwicklung des Aromas der Ausziige 
genau verfolgen kann. Nachdem die Extraktion vollendet ist, wird 
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der Auszug durch Papier filtriert und erhiilt nun die Benennung "Tink
tur" oder "Essenz". 

Ganz besonders hervorzuheben ist, daB die zu den Tinkturen zu 
verwendenden Drogen frisch und echt sein miissen und der hierzu notige 
Spiritus vollstandig fuselfrei sein muB. Nur unter diesen beiden Bedin
gungen ist es moglich, eine tadellose Tinktur zu gewinnen. 

Empfehlenswert ist es, von allen Tinkturen hinreichend Vorrat zu 
halten, da sie durch das Alter an Aroma gewinnen. 

Nachstehend geben wir die Vorschriften fiir die in der Feinseifen
fabrikation Verwendung findenden Tinkturen und Extrakte. 

Moschustinktur: 20 g Tonkin-MoschiIs, 
250 " Rosenwasser, 

2 1 Sprit. 

Der Inhalt der Moschusbeutel wird vorsichtig ausgeleert, in die 
Glasflasche gebracht, das Rosenwasser dazu gegeben und beides etwa 
10 Tage unter ofterem Umschiitteln stehen gelassen. Nach Verlauf 
dieser Zeit gibt man die 2 Liter Spiritus dazu und laBt das Ganze unter 
ofterem Umschiitteln mehrere Wochen stehen. Die ausgeleerten 
Moschusbeutel werden in moglichst kleine Stiicke geschnitten und in 
einer anderen Flasche auf gleiche Weise behandelt, wie der Inhalt der 
Beutel; anstatt des Rosenwassers kann man hierzu destilliertes Wasser 
verwenden. Das Wasser hat den Zweck, den Moschus zu erweichen 
und aufzulockern, so daB der Spiritus in die Zellengewebe besser ein
dringen und so das Aroma aufnehmen kann; somit dient das Wasser 
dem Zwecke, eine hohere Ausbeute zu gewinnen. 

Der Auszug aus den leeren Moschusbeuteln wird zu billigen Fabri
katen verwandt oder auch mit dem Auszuge des Inhaltes der Beutel 
gemischt, je naGhdem man eine mehr oder weniger feine Tinktur zu 
erhalten wiinscht. Eine vielleicht noch hohere Ausbeute diirfte man 
durch Anwendung e~ner Moschuszerkleinerungsmaschine erzielen, weil 
die Zellengewebe vollstandiger aufgeschlossen werden als durch das 
bloBe Zerschneiden. 

Die verschiedenen Sorten kiinstlichen Moschus haben meist . ein 
gleiches Losungsvermogen in Spiritus. Vom Moschus Baur lOsen sich 
ungefahr 15 gin 11 Sprit, wahrend von einzelnen Sorten Moschus sich 
nur etwa 6 g in 11 Sprit lOsen. Man wiirde also von Moschus Baur 
15 g auf 11 Sprit zur Herstellung der Tinktur verw.enden; nur solI man 
nicht glauben, daB dieseTinktur der obigen aus Tonkin-Moschus gleich
wertig ist. 

Zibethtinktur: .10 g Zibeth, 
1,5 1 Sprit. 

Da der Zibeth im natiirlichen Zustande sehr schwer in Alkohol 
loslich ist, so wird er mit irgendeiner trockenen Substanz, wie z. B. 
Schlemmkreide oder ausgezogenem Veilchenwurzelpulver in einer Por
zellanreibschale zu einer pulverformigenMasse verrieben; diese Mischung 
wird in eine Glasflasche gebracht, Spiritus dazugegeben und ofter recht 
gut umgeschiittelt. 
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H. Mann empfiehlt, Zibeth und Sprit in eine Blechkanne mit um
manteltem Hals zu geben, diesen Mantel mit Glyzerin zu fullen, die 
Kanne zu schlieBen und sie ins Wasserbad zu stellen. Bei der Erwar
mung lOst sich der Zibeth sehr schnell, und die aufsteigenden Spiritus
dampfe werden an dem Halsmantel wieder kondensiert, so daB ein 
Verlust fast ausgeschlossen iat. 

Ambratinktnr: 10 g Ambra, 
1 I Sprit. 

Die Ambra laBt sich schwer pulvern; zur Bereitung der Tinktur 
zerschneidet man sie in kleine Stucke und verreibt sie dann mit der 
gleichen Gewichtsmenge Milchzucker. Die weingeistigen Auszuge ge
winnen durch das Alter; es empfiehlt sich daher, sie fUr Parfumerie
zwecke erst nach 1-2 Jahren in Gebrauch zu nehmen. Die Ambra 
zeichnet sich weniger durch ihr Aroma als vielmehr durch ihre Be
standigkeit aus, wodurch sie slch ganz besonders zum Fixieren der 
W ohlgeruche eignet. ' 

Benzoetinktnr: 1 kg Benzoe (Siam), 
Z I Sprit. 

Die Benzoe wird groblich gestoBen, mit Spiritus in einer Flasche 
ubergossen und fleiBig umgeschuttelt; die Losung erfolgt in 10 bis 
12 Tagen. 

Die Siam-Benzoe ist die feinste; fUr Parfumerie-Erzeugnisse leistet 
die Sumatra-Benzoe auch ganz gute Dienste. 

Pernbalsamtinktnr: 

TolnbaIsamtinktnr: 

250 g Perubalsam, 
5 I Sprit. 

1,5 kg Tolubalsam, 
5 I Sprit. 

Tolubalsam laBt sich nicht stoBen, weshalb es notig ist, ihn recht 
kuhl zu halten, wodurch er sprode wird, so daB er mit einem scharfen 
Instrumente, Stemmeisen und Hammer, zerschlagen werden kann. Die 
abspringenden Stucke werden rasch in die Flasche mit dem Spiritus 
gebracht, wo die Losung in etwa 14 Tagen erfolgt. Wurde man den 
Tolubalsam zuerst in die Flasche geben und zuletzt den Spiritus, so 
wiirde sich ersterer sofort zu einem Klumpen zusammenballen, wo
durch die Losung sehr erschwert wiirde. Flei.Biges Umschutteln ist 
notwendig. 

Opopanaxtinktnr: 1 kg Opopanax, 
4 I Sprit. 

Der Opopanax wird groblich gestoBen, in die Flasche gebracht, der 
Spiritus dazu gegeben und oft geschuttelt. 

Storaxtinktnr: 2 kg Styrax liquidus, 
5 I Sprit. 

Zuerst werden 5 Liter Spiritus in die Flasche gegeben, der Topf, 
in welchem der Storax enthalten ist, in warmes Wasser gebracht und 
solange darin gelassen, bis der Storax flussiger geworden ist, dann'laBt 
man ihn in ganz dunnen Faden in die Flasche abflieBen. Die Tinktur 
muB oft gut geschuttelt werden. 
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Myrrhentinktur: 500 g Myrrhe, 
2 1 Sprit. 

Die Myrrhe wird zuvor grob gepulvert. 
Veilchenwurzeltinkt«r: 1 kg pulverisierte lriswurzel, feinste, 

3 1 Sprit. 

Die Wurzel wird gepulvert und in die Glasflasche gebracht und 
der Spiritus dazu. Da das Pulver sich gern 'loU einer ziemlich festen 
Masse 'lousammenballt, so ist es notig, taglich 5-6 mal umzuschiitteln 
und dies 14 Tage lang fortzuset'loen. Beim Abfiltrieren der Tinktur ist 
es ratsam, den ganzen Inhalt der Flasche auf ein iiber ein BlechgefaB 
gespanntes, festes Leinentuch 'loU bringen, um den Inhalt an Tinktur 
moglichst vollstandig 'loU gewiimen. Das auf dem Tuche 'louriickbleibende 
Veilchenpulver wird nach dem Ablaufen der Tinktur in die Flasche 
'louriickgebracht, urn durch nochmaliges AufgieBen von Spiritus einen 
zweiten Aus'loug 'loU gewinnen. 

Vetivertinktur: 250 g Vetiverwurzel, 
2 I Sprit. 

Die Wur'loeln werden moglichst fein gepulvert, das Pulver in die 
betreffende Flasche gebracht, der Spiritus da'lou gegeben und oft urn· 
geschiittelt. 

Patchouliextrakt: 500 g Patchouliblii.tter, 
2,5 I Sprit. 

Die Blatter werden gepulvert, in die Flasche gebracht und der Spi. 
ritus da'lou gegeben. Die Tinktur von den Patchouliblattern wird ganz 
dunkelgriin, ist daher fiir die Zwecke der Extraitfabrikation nicht ge· 
eignet, weil weiSe Stoffe durch sie grasgriin gefarbt werden; hOchstens 
lassen slch Spuren von der Tinktur verwenden, urn dem Extrait Pat· 
chouly einen griinlichen Farbenton 'loU geben. Dagegen laBt sich diese 
Tinktur fiir pilierte Patchouliseife verwerten. 

Tonkabohnenextrakt: 250 g Tonkabobnen, 
1 I Sprit. 

Die Tonkabohne war fruher filr die P~rfiimerie von groBer Be· 
deutung. Heute istsie iiberfliissig geworden, da das Cumarin in jeder 
Beziehung den Vorzug verdient; da es aber ·immer noch Parfiimeure 
gibt, welche sich yom Tonkabohnenextrakt lllcht trennen konnen, so 
fiihren wir auch ihn mit auf. Er ist von angenehmem, druchdringendem 
Geruch, weshalb das Mischen dieser Tinktur mlt anderfln Woh1geriichen 
sehr vorsichtig 'loU geschehen hat" damit der Tonkageruch die iibrigen 
Geriiche der Mischung nicht 'loU sehr iibertont. Die Tinktur wird von 
den Parfiimeuren gewohnlich auf folgende Weise bereitet: Man bringt 
die Bohnen, ohnesie 'loU zerkleinern und ohm; den an ihnen haftenden 
weiBen Oberzug 'loU entfcrnen, in eine Flasche, gibt den Rpiritus darau£ 
und laBt bei ofterem Umschiitteln etwa 14 Tage ma'loerieren, worauf 
man die Flussigkeit abfiltriert. Die Tinktur enthalt auf diese Weise nul' 
das Cumarm, welches sich als weiBer Oberzug tlU£ den Bohnen befindet, 
so daB sie nur 'loU den £einsten Praparat,en benut'lot wird. Die Bohnen 
werden hiernach aus der Flasehe genommen und zerkleinert, abermals 
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in die Flasche gebraeht und 11/4 Liter feiner Spiritus darauf gegeben. 
Dieser Auszug gibt noeh immer eine reeht gute Tinktur, welche zu we
niger feinen Fabrikaten sieh reeht gut eignet. Das Verfa.hren, zunaehst 
nur das in der Behale befindliehe Cumarin aufzulOsen, gibt wohl eine 
sehr reine Tinktur, abel' es hat den Naehteil, daB man nie weiB, wieviel 
Cumarin sie enthalt, da die Menge des kristaUisierten Cumarills nieht 
immer die gleiche ist. ZweckmaBiger ist es unbedingt, die' Tinktur aus 
Cumarin herzustellen; durch Auflosen von 4 g Cumarin in 11 Sprit 
erhal t man ehie sehr reine Tinktur von gleichem Gehalt. 

VaniIletinktur: 150 g beste Bourbon-Vanille, 
2 1 Sprit. 

Die Vanille ist ebenso wie die Tonkabohne fur die Parfumerie ent
behrlich geworden; da es aber unter den Parfumeuren noeh immer 
Liebhaber dafiir gibt, sei sie mit aufgefuhrt. Man verfahrt zur Ge
winnung der Tinktur folgendermaBen: Die Vanillesehoten werden der 
Lange naeh durchgeschnitten und die geoffneten Schoten fUr die Ex
traktion mit Spiritus dann in moglichst kleine Stucke gesehnitten. -
Einige ParfUmeure reiben die so zerkleinerte Vanillc noch in- der Por
zellanreibschale mit Zucker ab, wodurch die kleinen Samenkorper, 
welche in der Schote enthalten sind, zerrieben werden und eine 
bessere Ausbeute erz;.elt werden solI. Eine in der Farbe dunklere 
Tinktur mag wohl durch das Zerreiben resultieren; jedoch ist die 
dunklere Farbe einer TL'lktur fUr ihre Starke noch lange nicht maB
gebend. Die an d~n Vanilleschoten befindliehen weiBen, flaumigen 
Kristalle, das Vanillin,sind sorgfaltig mit in die Flasehe zu bringen. 
Der Vanilletinktur ist die Tinktur aus Vanillin vorzuziehen. Man 
erhalt eine mindestens gleiehwertige Vanillintinktur dureh Losen von 
3 g Vanillin in 2 Liter Sprit. 

Aus vielen der vorstehend aufgefuhrten, zur Bereitung von Tink
turen dienenden Riechstoffe kann noeh eine zweite Infusion hergestellt 
werden, naturlieh nur von denjenigen, welche in Spiritus nicht voU
standig lOslieh sind, sondern naeh der Extraktion einen Ruckstand 
lassen. Moschus, Bibergeil und die Harze losen sieh voUstandig, zuruck 
bleiben nur die Verunreinigungen und etwaige Mineralteile, welche 
kein Aroma haben. Dagegen sind aUe Ruckstande von Holzern, Wur
zeIn, Fruchten usw. zu zweiten Auszugen geeignet; die meisten geben 
noch recht aromatische zweite Tinkturen, welche auch recht vorteil
hafte Verwendung finden. Beim zweiten AufguB muB aber weniger 
Spiritus genommen werden, als beim ersten. 

Die maschinellen Hilfsmittel der Feinseifen
fabrikation. 

Die maschineUen Hilfsmittel der Feinseifenfabrikation sind, wenn 
man zunachst von den Einrichtungen und Maschinen zur Herstellung 
und Verarbeitung pilierter Seifen absieht, im wesentlichen identisch 
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mit den bereits eingangs beschriebenen Maschinen und Geratschaften, 
die fiir die Seifenfabrikation ganz allgemein benotigt werden. Die 
Spezialausbildung dieses besonderen Fabrikationszweiges hat es aber 
mit sich gebracht, daB auch die Entwicklung seiner apparativen Seite 
eine spezielle Richtung eingeschlagen hat, so daB es sich empfiehlt, 
an dieser St.elle auf einzelne Besonderheiten ausfuhrlicher einzugehen. 

Die Siedekessel. 
Mehrfache Verbesserungen haben insonderheit die Kessel zur Her

stellung von Feinseifen auf kaltem Wege, sowie die Doppelkessel er
fahren. 

Fig. 132a und b zeigen einen Kessel mit mechanischer Kippvorrich
tung von Aug. Krull in Helmstedt. Der etwas konische, mit Auslauf-

Fig. 132a. Fig. 132b. 

Kippkessel flir kaltgeriihrte Seifen. 

schnauze a versehene Kessel A hangt mit 2 Zapfen, drehbar gelagert, 
in dem Untergestelle B; auf dem einen Zapfen ist das Schneckenrad b 
befestigt. Wenn man dieses Schneckenrad durch die Handkurbel d 
mittels der Schneckenwelle c in Bewegung setzt, bewirkt man das Um
kippen des Kessels. Wird die Handkurbel losgelassen, so verbleibt 
der Kessel trotzdem . in seiner Lage. Die Ausfuhrung kann in jeder 
GroBe erfolgen; auf Wunsch konnen die Kessel auch mit Ruhrwerk 
versehen werden 1). 

Fig. 133a und b zelgen einen kippbaren Doppelkessel derselben 
Firma fur direkte Feuerung: Der Innenkessel A ist aus Schmiedeeisen 
hergestellt, der AuBenkessel B und das sonstige Gestell aua GuBeisen. 

1) Vgl. S. 174, Kippkessel mit Riihrwerk. 
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Mittels des Handgriffes C wird das Umkippen bewirkt. Geliefert werden 
die Kessel in jeder GroBe von 60-500 Liter Inhalt, auf Wunsch auch 
mit Ruhrwerk; die GroBen von 
100-250 Lite-r Inhalt konnen 
fahrbar geliefert werden. 

Fig. 134a und b sind Doppel-
wand-Siedekessel fur Dampfhei- C 
zung. Diese Kessel werden in 
jeder GroBe und fur jede Dampf
spannung hergestellt. Bei der 
einen Ausfuhrungsart (Fig. a) 
geht der AuBenkessel A bis ganz 
nach oben, bei der anderen 
(Fig. b) bleibt der AuBenkess~1 A 
etwa ein Drittel vom oberen Rand 
des Innenkessels B entfernt. Der 
Kessel ruht auf 3 st.arken, 
l'lChmiedeeisernen FuBen a; er ist 
armiert mit einem Dampfdruck
Reduzierventil b (nebst Mano
meter) zur Verminderung der 
Dampfspannung des speisenden 
Kessels auf diejcnige Spannung, 
Inlt welcher man arbeiten will, 
ferner mit Sicherhcitsventil c, l!'ig. USila. 
Dampfaustritthahnd und 
automatischem Kondens
appamte g. Das Ent
leerung8rohr emit Ab
sperrventil f dient zum 
Ablassen des Inhaltes. 
Derartige Entleerungs
rohre haben jedoch om 
Nacht.eil. daB sleh in dem 
Rohrf.>tiicke vom Kesf.>el
boden bis zum Absperr
ventiJe Lauge oder nicht 
gleichmaBig versottene 
Seife absetzt, die man 
deshalb vor dem Fertig
siedcn der Seife ablasse-n 
und in den Kessel zuriick
geben muB. 

Die-Kessel werdenauch 
mit Ruhrwerk fur Hand
oder RiemenLetrieb und 
au~h mit. mechanischer 1<'ig. li:!i:! u. 
Kippvorrichtung mittels Kippkessel mit Doppelmantel u. Kohlenfeuerung. 
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Schneckenrad u. Schnek
kenwelle geliefert. 

Sehr praktisch und 
bequem zu bedienen 
sind die Riihrkessel mit 
Kippvorrichtung der 
Firma O. E. Rost &00. 
in Dresden, die zur An
bringung an der Wand 
oder zum Aufstellen auf 
dem FuBboden einge
richtet, in allen GroBen 
zur Ausfiihrunggebracht 
werden. Sie ."ind zum 
Riihren und Mischen 
dicker Fliissigkeiten be
stens geeignet. Das 
RiihrgefaB wird in der 
Regel aus GuBeisen oder, 
je nach dem Verwen
dungszweck, ebenso wie 
die Riihrorgane aus ei
nem anderen geeigneten 
Materlal hergestellt. 

Das Riihrwerk mit, 
entgegengesetzt laufen
den Eiihrern wird me
chanic!ch durch Riemen 
betrieben, der wahrend 
des Kippens auf der 
auf einer feststehenden 
Achse sich lose drehen
den Leer1aufscheibe 
lauft. Die Kippvorrich
tung mit Schnecke und 

Schneckenradsegment 
wird durch eine Hand
kurbel betMigt. Zur 
leichtere.n Reinigung 
und Ent!eerung werden 
d:ese Riihrkessel mit ku
g~ligem Boden und mit 
AusguBschnauze ausge
fiihrt. 

Fig. 135a und b stel
len einen Bolchen ein
wandigen Kessel mlt 
KippvoITichtung dar. 
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Fig. 135a zeigt ihn:betriebsbereit, Fig. 135b halb g~kippt. Der Kessel 
ist aua GuBeisen, innen vollstandig glatt, hergestellt und besitzt ein 

Fig. 13511.. Fig. 135b. 
Kippkessel mit Doppelriihrwerk fUr Kraftantrieb. 

Fig. 13611.. Riihr- und Miscbmaschine mit ausgehobenem Riihrwerk. 
S chra u th Handbuch der SeiCenCabrikation. 5. Aufl, 32 
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Doppelriihrwerk, das maschinell angetrieben wird und eine vo;'zug
liche Wirkung gewahrleistet. 

Der abgebildcte Kessel hat einen oberen Durchmesser von 770 mm, 
eine mittlere Tiefe von 600 mm und einen Inhalt von 200 Liter. 

Fig. 136a und b zeigen eine starke Riihr- und Mischmaachine mit 
Kraftantrieb, speziell fiir kaltgeriihrte Seifen. Das RiihrgefaB hat bis zu 

Fig. 1;;6 b. Riihr- und lischmascbine belriebsbereit, 

125 Liter Inhalt und ist leicht transportabel, da das Ruhrwerk mittels 
Handkurbel aus dem RiihrgefaB herausgehoben werden kann. 

Fig. 136a zeigt die Maschine mit ausgehobenem Ruhrwerke, wahrend 
Fig. 136b dieselbe betriebsbereit vorfiihrt. 

Die fur Dampfbeheizung eingerichteten Doppelkessel mit Riihrwerk, 
die fast ausnahmslos in Schmiedeeisen hergestelltwerden, k6nnen so
wohl feststehend als auch zum Entleeren durch Umkippen eingerichtet 
sein. Sie werden bis zu groBen Dimensionen und fiir aIle vorkommenden 
Dampfdrucke zur Ausfiihrung gebracht. Die Riihrwerke werden mecha
niach durch Riemen oder durch Spezialtransmissionskette betrieben 
und konnen mit einfachen oder mit doppelsystemigen, in entgegen-
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gesetzter Richtung zueinander umlaufenden Riihrwerkzeugen ausgestattet sein. Bei groBeren Abmessungen werden diese Kessel, mit 

Fig. lo7s. 

Fig. 137b. 
Doppelwand-Kippkessel mit Dampfheizung und Doppe1riihrwerk. 

32* 
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dem unieren Tell durch den FuBboden hindurchragend, mittels Trag
fiiBen auf die eisernen Trager der Stockwerkskonstruktion aufgestellt 
und entleeren durch am Boden angebrachte AblaBvorrichtungen in 
das untere Stockwerk. Die Riihrwerke werden in den mannigfaltigsten 
Ausfiihrungsformen, bald mit aus mehreren Windungen bestehenden 
Schrauben, die in einem zylindrischen Rohrensystem laufen, bald mit 
Schiffspropellern oder mit irgendwie anders gestalteten, zweckentspre
chenden Riihrwerkzeugen ausgefiihrt, um die jeweils gewiinschte Wir
kung hervorzubringen. 

Fig.l~a. 
DoppeJwand-KippkesseJ mit Dampfheizung und abnehmbarem Planetenriihrwerk. 

Zur Unterstiitzung der Misch- undRiihrwirkung konnen am Boden 
der Kessel auch noch ringformige Rohrleitungen, denen aus kleinen 
Offnungen Dampf entstromt, der unmittelbar in den Kesselinhalt iiber
geht, angebracht sein. 

Auch fiir direkten Antrieb durch eine besondere Dampfmaschine 
sind diese Riihrkessel des ofteren zur Lieferung gebracht worden. 

Fig. 137a und b zeigen einen Doppelkessel derselben Firma mit 
Heiz-, Kiihl. und AblaBvorrichtung, sowie einem Riihrwerk. 

Der in Fig. 138a und b abgebildete Riihrkessel mit Kippvorrichtung 
und Riihrapparat stammt aus der Maschinenfabrik von Wilh. Rivoir 
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in Offenbach a. M. Fig. 138a zeigt den Apparat wahrend der Arbeit, 
Fig. 138b nach der Entleerung. 

Der Riihrkessel A des Apparates hat einen Vollinhalt von 300 Liter, 
800 mm Durchmesser, 600 mm Tiefe. Selbstverstandlich kann die 
Maschine auch mit Kesseln jeder beli.ebigen anderen GroBe ausgestattet 
werden. Der Kessel ist doppelwandig zum Anwarmen mit Dampf oder 
heiBem Wasser. Er ist mit Auslaufschnauze versehen lind vermittels 

'I ... 

Fig. 138b. 

Schneckenrad und Schnecke durch Drehen an der Handkurbel B zum 
Kippen eingerichtet. Das Riihrwerk ist ein sogenanntes Planeten
riihrwerk, dessen aus Stahlrohrschaft und stahlernen Schaufeln bestehen
der Riihrfliigel bequem herausnehmbar eingerichtet ist. Um den R'uhr
£liigel herauszunehmen bzw; einzusetzen, braucht man nur die beiden 
Fliigelmuttern C zu IOsen bzw. festzuschrauben. Das Zahnrader
vorgelege besteht aus Radern mit gefrasten Zahnen, der Gang der 
Maschine ist deshalb ein vollig gerauschloser. Die Schmierung der 
senkrechten Riihrwelle ist derart eingerichtet, daB kein Schmierol in 
den Kessel gelangen kann, sondern in einer Fangschale D aufgefangen 
wird. Ober dem Kessel ist ein LaugengefaB E mit AbfluBhahn 
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angeordnet, um die Lauge allmahlich dem Kesselinhaltzufuhren zu 
konnen. 

Die Maschine wird fUr Handbetrieb, fur Riemenbetrieb oder fur 

978 

elektrischen Betrieb (wie sie unsere 
Abbildungen zeigen) geliefert. In 
diesem Fane geschieht der Antrieb 
durch einen besonderen Elektro
motor F, wobei durch einen Regn
lierwiderstand G die Tourenzahl des 
Ruhrwerks um 100 % verandert 
werden kann. Die fur Riemen
betrieb oder Handbet.ricb einge-
r'chteten Maschinen haben ein drei
stufiges Riemenvorgelege fur drei 
verschiedeneGeschwindigkeiten. Mit 
der groBten Geschwindigkeit eignet 
sich die Maschine vorzuglich zur 
Herstellung von Schaumseifen. 

Fig. 139 zeigt eine leichte Ruhr-
und Mischmaschine fur kaltgeruhrte 
Seifen. Sie hat einen aufgesetzten 
Laugenbehalter mit AblaBhahn nnd 
Zulaufrohr. Die Mischwirkung bei 
dieser Maschine ist zufolge der 
Doppelbewegung diS Planeten
Ruhrwerkes eine ganz vorzugliche; 
Ebenso ist die Ausfuhrung eine 
krliftige und entspricht in ihrer mo-

Fig. 139. Riibl"- und l\1ischmaschine. dernen Konstruktion allen gerech
ten Anforderungen. Das RuhrgefaB, 

das bis zu 125 1 Inhalt besitzen darf, ist nach Ausheben des Ruhrwerkes 
abnehmbar. 

Die Formen. 
Die Formen fur die harten Seifen sind auf S. ] 79 dieses Handbuches 

bereits ausfUhrlich behandelt worden; hier sollen nur noch einige spe
ziell fur Feinseifen bestimmte Abarten vorgefiihrt werden, die sich in

Fig. 140. Formkasten fU r kaltgeriihrte und 
halbwarme Feinseifen. 

folge ihrer praktischen Ver
wendbarkeitheute uberall 

a eingefiihrt haben und in 
Fig. 140-142 abgebildet 
sind. Diese Formen aus 
derFabrik vonAug.Krull 
in Helmstedt sind zerleg
bar in einen Boden und 
vier Seitenwande; der Ver
schluB wird gebildet durch 
genauest gearbeitete .Nute 
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und Feder, die durch einige Schraubzwingen a zusammengehalten 
werden. Das Verschrauben der Formen bewerkstelligt sich sehr rasch 
und bequem. Die Formen halten ohne Verstreichen absolut dicht, 
auch bei ganz dunnflussigen Seifen. 

Fig. lU. Fahrbare Feinseifenform. 

SolI die Seife warm gehalten werden, so kommt eine Matratzenum
hullung oder eine Holzbekleidung in Anwendung. Ferner kann eine Mittel
wand angebracht werden, welche die Form in zwei Abteilungen abteilt. 

Die Innenflachen der Formen sind glatt und lassen die Seife gut 
los; der Boden ist erhaben angeordnet, so daB der Block glatt ab
geschoben werden kann. 

Die Formen werden in jeder ge
wiinschten GroBe von 25-500 kg In
halt hergestellt; auch die MaGe kon
nen beliebig vorgeschrieben werden. 

Das fur die Herstellung der 
Formen benutzte FluBstahlblech ist 
3,25 mm dick, schwarz oder ver
zinkt; die Schraubzwingen sind aus 
StahlguG hergestellt und unzer
reiGbar. 

Neuerdings werden die Formen 
auchfur die Feinseifen haufig mit 
Rollwerken versehen. Bei gewohn
licher Ausfiihrung werden 2 Achsen 
mit je 2 Radern angebracht; prak
tischer ist es jedoch, die Rollrad
Vorrichtung lenkbar zu gestalten. Fig_ 14~_ Fahrbare Feioselfeoform. 

Am meisten gebrauchlich sind die 2, 
durch die Fig. 141 und 142 dargestellten Ausfiihrungsarten. Bei Fig. 141 
ist auf dem einen Ende der Form eine Achse mit 2 Radern a angebracht, 
wahrend auf dem anderen Ende 2 amerikanische Lenkrollen b a:nge-
ordnet sind. Bei Fig. 142 ist eine Achse mit 2 Radern a in der Mitte 
der Form angebracht und auf jedem Ende eine amerikanische LeD.krolle b. 

Die Ausfuhrungsart Fig. 142 durft.e als die praktischste zu bezeichnen 
sein, da sie leer oder gefiillt, beliebig hin und hergefahren und nach 
jeder Richtung hin gedreht und gewendet werden kann. 
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Die Schneidemaschinen. 

Es solI hier nur eine auBerordentlich leistungsfahige Maschine fUr 
Feinseifen erwahnt werden, welche dazu dient, FallblOcke oder groBe 
Tafeln in Platten oder Riegel zu zerlegen. Sie ist folgendermaBen 
konstruiert: Auf einem eisernen Untergestelle (Fig. 143) ruhen 2 
parallel laufende Wangen, welche oben eine exakt gehobelte Nute 
haben, wodurch ein genaues Geleise geschaffen ist. Diese Wangen 
tragen in der Mitte die Schneidevorrichtung, bestehend in dem 
horizontal angebrachten Drahte, welcher an 2 Kloben befestigt ist, 
die, ais Muttern konstruiert, ihrerseits wieder von 2 Schrauben
spindeln aufgenommen und in 2 zylindrischen Saulen auBerdem aufs 

"'---. --------
Fig. 143. Scbneidemascbine zlIm Zerteilen in Platten nnd Riegel. 

genaueste gefuhrt sind. Die Spindeln sind fest gelagert und werden 
vermittels 4 Kegelradern durch ein Stellrad gieichzeitig in . kreisende 
Bewegung gesetzt. Hieraus folgt, daB hierbei die als Muttern aus
gebildeten 2 Kloben und mit ihnen zugleich der an ihnen befestigte 
horizontale Schneidedraht auf den Saul en sich gleichmaBig auf- bzw. 
abwarts bewegen mussen. Auf dem Geleise bewegt sich nun auf 4 Lauf
radern der zur Aufnahme des zu zerschneidenden Seifenblocks dienende 
Wagen, und zwar zwischen der eben beschriebenen ei gentli chen Schneide~ 
vorrichtung hindurch. Indem man nun den Wagen mitsamt dem Seifen
block zwischen den beiden Saulen, welche die Schneidevorrichtung und 
den Draht tragen, hindurchschiebt, tritt der Draht in den Seifenblock 
ein und trennt also unten eine Platte abo Die Dicke der Platte entspricht 
mithin der Entfernung des Drahtes von der WagentischoberfHtche. 
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Nach Wegnahme der abgeschnittenen Platte erneuert sich der Vorgang, 
undzwar arbeitet die Maschine nach beiden Seiten in gleicher Weise, 
also vor- und riickwarts. Da der Draht durch Drehen am Handrad 
ganz beliebig hOher oder tiefer gestellt werden kann, und zwar absolut 
genau und mit der Wagentischflache parallel laufend, so kann jede ge
wiinschte Plattenstarke der Seife sofort auf das genaueste eingestellt 
werden; die Entfernung ist an einer Millimeterskala abzulesen. 

Die Schnittbreite ist fur gewohnlich 200 mm, die Schnittlange 
600 mm; Breite und Lange des Seifenblockes konnen daher fur ge
wohnlich nicht groBer sein. GroBere Maschinen werden auf besondere 
Bestellung angefertigt. 

Fig. 1440.. Feinseifenanwiirmeofen mit Kohlenbei..:ung. 
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Trocken- und Warmevorrichtungeu. 

Die Seifenstiicke werden vor dem Pressen ofter angewarmt, wozu 
man friiher meist aus Ofenkacheln oder Ziegelsteinen aufgefiihrte 
Warmofen benutzte. Neuerdings werden solche Of en aus Eisenblech 

Fig. 144b. 

in der Form wie Fig. 144a und b hergestellt. Die hier abgebildeten 
Of en sind mit eigener Feuerungsanlage versehen und werden am 
besten mit Koks oder PreBkohlen geheizt. Sie haben doppelte Wande, 
zwischen welchen die heiBe · ·Feuerluft hindurcastreicht und so eine 
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gleichmaBige Erwarmung des inneren Raumes herbeifuhrt. Die Feuer· 
gase entweichen durch ein auf dem Of en befindliches Rohr, das mit 
einer KIa ppe zur Regulierung der Warme versehen ist. - Die Seifen
stucke werden auf Rahmen in den inneren Raum hineingeschoben. 

Fabriken mit Dampfeinrichtung stellen naturlich Trockenschranke 
mit Dampfheizung auf, die selbstverstandlich sauberer und auch leichter 
zu regulieren sind. Auch die Konstruktion ist einfacher, da der Trocken· 

Fig. 145. Hordentransportwagen. 

schrank nicht doppelwandig hergestellt wird und lediglich am Boden 
Dampfschlangen., oder Rippenrohre eingebaut erhalt. 

Bei groBeren Fabriken findet man vielfach auch an Stelle der Trocken· 
schranke lrrockenkammern, bei denen die Heizkorper der Dampf
heizung zweckmaBig in den FuBboden verlegt sind. Die Seifenhorden 
werden dann auf Spezialhordenwagen in die Trockenkammer hinein
geschoben. Der in Fig. 145 gezeigte Hordenwagen stellt ein Modell 
der Firma Weber und Seeliinder dar. 
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Die Pressen. 
Auch bei der Herstellung von Feinseifen hangt die Wahl der 

bevorzugten Presse ganz von den Umstanden abo Hat man sehr 
harte Feinseifen zu pressen, so wird man mit dem allmahlich wir
kenden Druck der Spindelpresse oder Kurbelpresse das giinstigste 
Resultat erzielen, ebenso bei Seifen, die eine mehr runde oder abge
rundete Form erhalten sollen, sowie in allen den Fallen, wo feine und 
sehr tiefe oder ungleichmaBige Gravierungen auszupressen sind. Der 
harte und plotzliche Schlag der Schlagpresse wurde hier keine ge
nugend saubere und scharfe Pressung ergeben; denn aIle die er
wahnten Umstande machen eineziemlich angetrocknete Seife zur 

A 

-
E 

Bedingung, wenn sie nicht reiBen und sprin
gen, auch die Stanze nicht verkleben und ver
schmieren soIl. Auch kann man solchen Seifen 
durch Schneiden und Beschneiden der einzelnen 
Stucke nur die annahernde Formgeben, wahrend 
sie die richtige Form erst durch die Presse er-
halten, und dazu gehort ein bedeutender Kraft
aufwand, den man leicht mit der Spindel- oder 
Kurbelpresse, nicht aber mit der Schlagpresse 
ausuben kann. Hat man Seifen, welche die 
Form ziemlich beibehalten sollen, die sie bereits 
durch das Schneiden erhalten haben und denen 
nur eine Inschrift oder eine Verzierung aufge-
preBt werden solI, so wird im allgemeinen aber 
die Schlagpresse vorzuziehen sein, da sie schneller 
arbeitet als die vorbesprochenen Maschinen. Ein 
Schlag oder hochstens zwei genugen, um das 
Stuck notigenfalls an allen Seiten zu bemustern. 
Da die Schlagpresse, wie gesagt, auch leistungs
fahiger ist als die Spindelpresse, so wird sie also 

--'-=-':"""''';'::::'''=1-...- uberall da zu bevorzugen sein, wo es sich darum 
Fig. U6. handelt, groB~ Quantitaten von einfachenFormen 

zu pressen; dagegen ist die Spindelpresse oder 
Kurbelpresse unbedingt notig, wenn Seifen durch das Pressen eine 
elegante Form erhalten sollen. 

Das Abkanteln der Sti.icke vor dem Pressen wurde fruher mit 
dem Messer besorgt; diese Arbeit war aber sehr zeitraubend, und auBer
dem wurden nicht gleichmaBig schwere Stucke erzielt. Diesen MiB
standen hilft die Kan te I mas chine von J oh. Hauff in Berlin ab, 
mit der man etwa 2000 Seifenstucke in der Stunde gleichmaBig ab
kanteln kann. 

Die hier gezeichnete Abbildung (Fig. 146) stellt die Maschine im 
Schnitt dar. Sie besteht aus einer Saule D, die auf einem Holzsockel H 
befestigt ist. Auf dieser Saule ist ein Lager F montiert, durch das eine 
Welle lauft, die an dem einen Ende eine mittels Schnurlauf getriebene 
Riemenscheibe aufweist. Ail dem anderen Ende besitzt sie ein 06· 
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winde, auf das man die auswechselbaren, je nach der Fasson des Seifen
musters angefertigten Trichtermesser G aufschraubt. Oberhalb ist 
ein gewolbtes Dach A angebracht, damit die Spane nicht umherfliegen, 
sondern in den nach unten angebrachten Kasten E fallen. Derselbe 
ist mit einer Tur B versehen, um das gesammelte Material entnehmen 
zu konnen. Die Maschine ist bereits in vielen Fabriken unentbehrlich 
geworden. 

Seifenkugel-Schneidemaschinen. 
Seifenkugeln werden in Deutschland nur noch sehr wenig her

gestellt. Friiher, als die Seifenstanzen noch nicht allgemein im Ge
brauch waren, bildeten die Seifenkugeln aber einen groBen Verkaufs
artikel. Sie werden meist aus freier Hand mit Hilfe des sogenannten 
Seifenloffels geschnitten, der aus Horn oder Messing gefertigt und in 
Fig. 147 abgebildet ist. Statt dieses Seifenloffels kann man auch 
zur Herstellung von Seifenkugeln ein nicht zu weites Trinkglas 
benutzen. 

Aus transparenten Glyzerinseifen werden auch heute noch haufig 
Seifenkugeln angefertigt. Fur diesen Zweck sind besondere Maschinen 
konstruiert. Eine solche ist in Fig. 148 abgebildet. Die damit her
gestellten Kugeln haben einen Durchmesser von 30-60 mm, nach dem 
sich wieder die GroBe der Maschine richtet. 

Der Tisch adient zur Aufnahme des frischen Seifenriegels, aus dem 
die Kugeln gewonnen werden sollen und dessen Querschnitt dem Durch- . 
messer der Kugeln angepaBt sein muB, also bei beispielsweise 30 mm 

}fig. 147. Fig. 148. 

Durchmesser etwa 32 mm im Quadrat betragen muB. An dem einen 
Ende des Tisches befindet sich die eigentliche Schneidevorrichtung A. 
Sie besteht im wesentlichen aus dem Gehause c mit dem durch die 
Handkurbel b angetriebenen Raderwerke, welches das im Gehause c 
befindliche halbkreisf6rmige Schneidemesser in rotierende Bewegung 
setzt. Eine auf dem Gehause angebrachte Arretierung d hat den Zweck, 
den Seifenriegel an seinem Platze unverruckbar festzuhalten, wahrend 
die Kugel geschnitten wird. Auf dem anderen Ende des Tisches be
findet sich eine Vorschubvorrichtung B, bestehend aus der Zahn
stange emit Kopf f davor und aus dem mit Sperrkegel versehenen 
Handhebel g. 

Die Arbeit verlauft nun folgendermaBen : Nachdem die Zahnstange e 
ganzlich zuruckgedreht ist, wird der Riegel auf den Tisch a gelegt, vorn 
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in das Gehause c hineingeschoben und durch die Arretierung d an seincm 
Platze festgehalten. Durch Drehen der Handkurbel b wird alsdann das 
im Gehause c befindliche halbkreisfOrmige Messer durch die Seife hin
durchgedreht und so eine Kugel aus dem Seifenriegel herausge
schnitten; eine kleine automatische Vorrichtung arretiert die Kurbel, 
sobald die Kugel fertig ist. Die fertigen, etwas angetrockneten 
Kugeln werden nachher in dem Polierring i noch etwas nachgearbeitet 
und poliert. 

Die Handhabung der Maschine ist sehr einfach; die stiindliche 
Leistung betragt etwa 300-400 Kugeln. 



Die spezieUe Teehnologie der Feinseifen. 
Wie bereits friiher erwahnt, unterscheidet man feste, weiche und 

fliissige Feinseifen. Die festen werden, wie ebenfalls bereits hervor
gehoben, im wesentlichen auf drei verschiedenen Wegen hergestellt: 
durch Sieden, durch kalte Verseifung und durch sogenanntes Pilieren. 

Feinseifen auf warmem Wege. 

Die beste gesottene Feinseife ist die Grundseife zu den piliertenSeifen; 
doch diirfte es wohl niemals vorkommen, daB solche neutralen Kernseifen 
direkt als Feinseifen Verwendung finden. Die Seifen sind in der Regel 
sehr sprode, pressen sich schlecht und sind auch wegen des etwa 24 % 
betragenden Trockenverlustes schlieBlich unansehnliche und obendrein 
teuere Fabrikate. Als Ersatz fiir die teueren, pilierten Seifen gibt es 
jedoch eine Anzahl vonKernseifen, die aus weniger teueren Grundstoffen 
gesotten sind und gepreBte Form erhalten. Allerdings sind sie niemals 
von rein weiBer Farbe, sondern gelblich bis tief braun gefarbt, weil stets 
in den Ansatzen weichere Fette, Ole usw. und haufig auch Harz ent
halten sind. Harz ist bekanntlich ein gutes Deckmittel fUr unangenehme 
Fettgeriiche, das die Seifen auch widerstandsfahig gegen Ranzigwerden 
macht. Ferner laBt sich eine Kernseife, in der Harz enthalten ist, tief 
eindampfen, so daB Seifen mit einem Gehalt von 70-75 % Fettsauren 
inkl. Harzsauren entstehen, die wenig und gleichmaBig eintrocknen, 
langere Zeit geschmeidig bleiben und das Pressen aushalten. 

In groBern Parfiimerie- und Feinseifenfabriken werden die prima 
Grundseifen gewohnlich aus 80-90 % Talg und 10-20 % Kokosol 
gesotten. Die Abfalle hiervon, gewisse minderwertige Fette, die Fett
riickstande der Blumenpomaden, mitunter auch ranzig gewordene 
Seifen, werden bei der Herstellung einer zweiten Grundseife verwendet, 
indem all diese Abgange ohne Zusatz von Kokosol, dafiir aber mit 4 bis 
5 % hellem Harz versotten werden. Besteht der Ansatz z. B. aus 
500 kg Seifenabfallen, 500 kg Fetten, Talg usw. und 50 kg hellem Harz, 
so wiirde man etwa 500 kg 15gradige Atznatronlauge in den Kessel 
geben, darauf die Seifenabfalle schmelzen, dann das Harz zugeben und 
nunmehr flott sieden, bis ein strotziger, schaumfreier Kern entsteht. 

Hat man stark gefarbte Unterlauge und will moglichst helle Grund
seifen haben, so wird erstere entfernt. Will man die Unterlauge noch
mals verwenden, so wird sie mit Kalkmilch ausgewaschen, wonach sie 
wieder hell und klar wird. Zur Verseifung der noch verbleibenden 500 kg 
Fette wiirden etwa 850 kg 15gradige Atznatronlauge erforderlich sein. 
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Man gibt etwa 500 kg Lauge in den Kessel, dazu den Kern und, wenn 
alles im Kochen ist, auch nach und nach das Fett. Tritt starke Ver
leimung ein, so wird die restierende Lauge nach Bedarf zugesetzt und 
recht anhaltend gesotten. Falls die Seife kernseifenartig (getrennt) 
siedet, wird mit Wasser solange nachgeschliffen, bis sie sich zusammen
zieht und im Leim siedet. Nunmehr wird die Feuertiir geoffnet und, 
wenn die Seife im Kessel ruhig liegt, durchgekriickt und so lange 24gra
diges Salzwasser zugesetzt, bis der klare Kern sich abscheidet und auch 
die Unterlauge klar ist. Bei fest gedecktem Kessel scheidet sich ein 
schliffiger Kern aus, welcher zu einer zweiten Sorte pilierter Seife recht 
gut geeignet ist und nach 24 Stunden Ruhe geformt wird. Aus guten 
Materialien wird auch solche Kernseife direkt ohne Laugenabscheidung 
nach folgenden Ansatzen hergestellt: 

30 Teile Talg, 
20 Ceylon-Kokosol, 
10 " Rizinusol, 
30 " Xtznatronlauge von 40° Be mit 
3 Wasser verdiinnt. 

35 Teile Talg, 
20 " Ceylon-Kokosol, 
5 " Rizinusol, 

30 " Xtznatronlauge von 38 ° Be, 
3 " PottaschelOsung von 20° Be. 

Die Herstellung erfolgt in der Weise, daB man in den etwa 38 0 C 
heiBen Fetten die Lauge verriihrt und, wenn alles gut gemischt ist, den 
Riihrkessel fest bedeckt. Nach Ilj 2 Stunden tritt Selbsterhitzung ein, 
welche man eventuell durch Einhangen des Riihrkessels in kochendes 
Wasser unterstiitzt. Jetzt wird die Seife durchgekriickt, und sobald 
eine gleichmaBige Leimkernseife entstanden ist, geformt. Diese Art 
Seifen pilieren slch recht gut, namentlich wenn der Masse etwas Kar
toffelmehl und Talk zugemischt wird. 

Es ist heute, wo die meisten Feinseifenfabriken iiber eine Pilier
einrichtung verfiigen, noch wenig Gebrauch, Kernseifen oder Leimkern
seifen, welche eine Ausbeute von etwa 150 % haben, direkt in Fasson
stiicke zu pressen und als Feinseifen in den Handel zu bringen. Statt 
derselben finden die kaltgeriihrten Seifen Verwendung, die sich besser 
in Fasson halten als die gesotteten Kernseifen. 

Als gesottene Feinseifen gelten aber auch die Leimseifen mit hohen 
Ausbeuten. Die vornehmsten dieser Leimseifen sind die transparenten 
Glyzerinseifen, die nach oft sehr abweichenden Vorschriften hergestellt 
doch stets ein befriedigendes Erzeugnis darstellen werden, wenn man 
an dem Grundsatz festhalt, daB es Leimseifen sind und daB Leimseifen, 
um transparent zu sein, so fliissig gehalten werden miissen, daB aUes 
darin gelost und nichts darin suspendiert ist (Flockigwerden). Mogen 
nun die Zusatzfliissigkeiten aus Glyzerin, Sprit oder Wasser bestehen, 
immer muB soviel davon in dem richtigen Verhaltnis in der Seife vor
handen sein, daB die Zuckerlosung, die meist allein die Transparenz 
vermittelt, voUstandig ge16st ist. 

Die Haltbarkeit dieser Seifen beruht vor allem auf der vollen Ver
seifung der angewandten Fette und Ole und dem erforderlichen Zusatz 
von Salzen; aber, richtig angefertigt, werden sie nie ranzig und halten 
sich klar und transparent, auch wenn sie aus Abfallen von kalt
geriihrten Seifen mit Zusatzen von Talg und Rizinusol hergestellt sind. 
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SchIieBlich bleibt noch eine Reihe. von Leimseifen zu, erwahnen, 
die teils direkt aus Olen und Fetten, teils aus Abschnitten hergestellt, 
nicht transparent sind und auch- meist Fiillungen enthaltefi, welche 
allein die Seifen preBfahig machen. Die besseren Sorten darin haben 
300 % Ausbeute, doch kommen auch Produkte mit 1200 % Ausbeute 
in den }landel, die nicht mehr. gepreBt werden konnen. , _ 

Feinkernseifen. Die Anfertigung von Feinkernseifen kahn sow-ohl 
in kleineren wie in groBeren Partien stattfinden. Die Fettansatze 
dafiir sind verschieden, die Art der Anfertigung aber ziemlich iiber
einstiminend; nur ist von vornherein zu bemerken, daB sowohl Talg 
wie Palmol keine guten preBfahigen Seifen ergeben, wenn diese Fette, 
wie beispielsweise der deutsche Landtalg oder das Palmol, sehr viel 
fcste Fettsauren enthalten. Hat man solche iiberharten Fette, so wird 
dem TaIg und palmol Schweinefett oder Olivenol zugesetzt. 

Ansatze sind: 

90-% Talg, 
10" Ceylon-Kokosol. 

70% Talg, 
20" Schweincfett, 
10" Kokosol. 

80% Talg, 
10" Olivenol, 
10" Kokosol, 
5" helles Harz. 

90 % gebl. Lagos-Palmol, 
10" Kokosol. 

70 % gebl. Palmol, 
20" Olivenol, 
10" Kokosol. 

80 % gebl. Palmol, 
10 " rohes Palmol, 
10 " Kokosol, 
5" helles Harz. 

Die Anfertigung der Seife kann in einem Doppelkessel mit Dampf
heizung oder im Doppelkessel auf freiem Feuer' oder auch ineinem ein
fachenKessel iiber freiem Feuer erfolgen; nur muB die GroBe des Kessels 
der GroBe des Ansatzes angepaBt sein. Das Feuer oder der Dampf da.rf 
nicht iiber der Masse im Kessel heizen, damit Verkohlungen,' welche 
die Seife als Feinseifen unbrauchbar machen, vermieden werden. Fette 
und Harz werden eingeschmolzen und durch ein Tuch oder Haarsieb 
geklart. Zur Verseifung rechnet man auf 100 kg Fette ink!. Harz 100 kg 
28griLdige, nicht ganz atzende Lauge. Sie wird aus 90 kg Xtznatron
lauge von 28 0 Be und aus 10 kg Pottaschelosung von 28 0 Be zusammen
gestellt. Hat man Abschnitte von derartigen Seifen, so konnen sie auf 
der Lauge bei bedecktem Kessel eingeschmolzen werden. Die Verselfung 
der Fette geht alsdann schnell vonstatten, da es leicht gelingt, nunmehr 
zwischen Fett und Lauge durch Untereinanderriihren Verbindung her
zustellen. Erst wenn eine fest verbundene Leimkernseife entstanden ist, 
heizt man an, damit die Seife schwach siedet, und gibt nun nach und 
nach starkes Salzwasser hinzu. Wenn die Seife diinner siedet, richtet 
man sie auf festen Druck und merklichen Stich gut abo Gew6lwllcp 
tritt nun sehr bald Oberdampfung ein, wonach die Seife sich :trenii~. 
Der Kern solI keinen vortretenden Stich haben, teigartig seinund<sich 
in den Proben liLngere Zeit warm halten. Es scheid,et siellsehr weDig 
dickfliissige Lauge abo Hat man groBere Sude, so 'wird, dar ~~lf@St 
gedeckt und bleibt iiber Nacht stehen. Am anderen Morgen lie~ ei:n 
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teigartiger, ziemlich flussiger Kern im Kessel, der jn kleine Formen 
gefiillt und moglichst so lange gekriickt wird, bis er erkaltet ist. 

Hat man kleine Sude, so legt man auf den Boden drei bis vier 
passende Sacke ubereinander, setzt auf diese Sacke die Form, die oben
auf mit Gewichten beschwert wird, und gieBt nunmehr in diese den 
ganzen Inhalt des Kessels hinein. Die gefiillte Form wird fest gedeckt. 

Nach 3 bis 4 Stunden ist die Lauge ausgeschieden und durch die 
untergelegten Sacke seitlich abgeflossen, in der Form befindet sich dann 
reiner Kern, der nunmehr gekriickt wird, bis er genugend erkaltet ist. 

Soll solche Seife gelb (in den meisten Fallen) oder rot gefarbt werden, 
so wird die Farbe in Spiritus gelost und der Seife in der Form beige
kriickt. Auch die Parfumierung wird in der gleichen Weise durchge
fuhrt. Passende Parfums fur solche Seifen sind auf 100 kg gerechnet: 

Fur dunkle Seifen: Fur helle Seifen: 
200 g Bergamottol, 200 g Pfefferminzol, 
100 " Kiimmelol, 100 " Bergamottol, 
100 " Cassiaol, 50 " Kiimmeli:il, 
20 " gutes Mirbanol. 10 " gutes Mirbanol. 

Leimkernseifeu uud Schmelzseifen. Die Leimkernseifen und die 
Schmelzseifen bilden eine Qualitat, weil sie ohne Laugenabseheidung 
hergestellt werden und aueh in bezug auf Ausbeute gleieh sind. Die Ab
falle, die zu sole hen Seifen Verwendung finden, sind in der Regel kaltge
riihrte Seifen oder AMalIe von Sehmelzseifen. N i e h t ge e i g net sind j e
doch Abfalle oder Seifen, die Was s erg 1 a soder Z u c ke r 16 s un g enthalten. 

Es folgen hier zunachst einige Vorschriften fUr solche Leimkern
seifen ohne Abfalle: 

Veilchenseife: 
40 kg Ceylon-Kokosol, 
15 " Talg, 
5 Olivenol, 

30 Natronlauge von 36 0 Be, 
5 " Pottaschelosung von 25 0 Be. 

Farbe: 
20 g Kaiserrot, 

300 " Veilchenbraun, in Olivenol an
zureiben und dem <Jl zuzu· 
setzen. 

Parfiim: 
200 g Cassiaol, 
200 " Lavendelol, 

60 " Nelkenol, 
60 " Palmarosaol, 
20 " Moschustinktur. 

Mandelseife (weiB). 
35 kg Kokosol, 
20 " Talg, 
5 " Schweinefett, 

31 " Natronlauge von 36 0 Be, 
5 " Pottaschelosung. 

Parfum: 
300 g Bergamottol, 
100 " Bittermandeli:il. 

Rosenseife: 
40 kg Kokosol, 
20 " Schweinefctt, 
30 Natronlauge von 36 0 Be, 
5 Pottaschelosung von 25 0 Be. 

Farbe: 
40 g Kardinalrot, in heiBem Wasser 

zu lOsen und der Lauge zuzu
setzen. 

Parfum: 
200 g Geraniumol, 
200 " Bergamottol, 
100 " Gingergrasol, 
50 " Cassiaol. 

Honigseife. 
35 kg Kokosol, 
20 " Talg, 
5 " Olivenol, 

30 " Natronlauge von 36 0 Be, 
5 " Pottaschelosung von 25 0 Be. 

Farbe: 
40 g helles Wachsgelb, in heiBem 

Wasser zu losen und dann der 
Lauge zusetzen. 

Parfiim: 
300 g Zitronellol, 
100 " Nelkenol, 
50 " Pfefferminzol. 
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Windsorseife (wei8). 
~ )[g Kokosol (Ceylon), 
15 " Talg, 

IS " Rizinusol, 
30 " NatronIauge von 38° Be, 
5 " Pottaschelasung von 25° Be. 

Parfiim.: 
200 g KibnmeloI, 
200 " Bergamottol, 

60 " Anisol; 

WindliQrseife (golb): 
70 kg KokosoI, 
15 " Talg, 
5 " rohes PalmiSl, 

30 " NatronlaUge von 36° Be, 
5 " PottaschelasDng von 25°:86. 

Pa.rfIim.: . 
200 g KibnmeliSi. . 
160 " Cassia.QI, 
60 " Nelkenol. 

Die Herstellung geschieht in der Weise,daB die Fette undOle ein
geschmolzen und bei37......-3S 0 emit der 20 0 C warmen Lauge zusammen .. 
geriihrt werden, der gleic~eitig auch die mit heiBem Wasser gelosten 
Farben beigemischt sind. 1st die Lauge den Fetten zugeriihrt und 
soweit Vereinigung vorhanden, daB kein 01 mehr sichtbar ist, so wird. 
der Kessel fest gedeckt. Es tritt nach etwa 1 bis 11/!& Stunden Selbst
erhitzung ein, die man zweckmaBig . durch Einhangen des Kessels in 
ein heiBes Wasserbad unterstiitzt. Am besten eignen sich dazu Doppel
kessel, we man anheizen kann, bis die Seife in leichtes Sieden kommt. 
Nunmehr entnimmt man Proben, die Druck haben miissen und nicht 
mehr schmierig sein diirfen. 1st die Seife danach noch ~matt, so wird 
mit 30-36gradiger Atzlauge abgerichtet, doch darf nicht mehr ge
nommen werden, als unumganglich notwendig ist, um kein zu scharfes 
Produkt zu erhalten. Die Seife halt sich sehr lange heiBund wird 
deshalb anhaltend gekriickt und erst geformt, wenn sie zusaInmen
gesunken ist und stark netzartig erscheint. Auch' in der Form wird 
sie noch gekriickt und erst so spat als moglich, parfiimiert. 'Die Seife 
bleibt alsdann einige Zeit noch unbedeckt stehen und wird erst spater 
mit einein passenden' Brett bedeckt, das man durch Gewichte be
schwert, um die Seife zusammenzupressen. Erst wenn sie vollstandig 
erkaltet ist, wird sie geschnitten; sie preBt sich in der Regel gleich vom 
Schnitt. Bei den PreBstiicken wird die Fasson vorgeschlagen. Dann 
kommen die Seifenstiicke 24 Stunden in die Trockenstube, um schlie.a. 
lich gleich schwer abgewogen, durch die Spinde~presse endgiiltig ge~ 
preBt zu werden. 

Will man Leimkern- oder Schmelzseife aus Abfallen odeI' aus 
miBratenen geriihrtenSeifen herstellen, so ist es notwendig festzustellen, 
wieviel davon in Arbeit genommen werden soll, und das Material nach 
der Farbe zu sortieren, wenn daraus weiBe, gelbe oder rote Schmelz
seifen hergestellt werden sollen; will man nur braune Seife fertigen. so 
konnen die Seifen allerdings verschieden gefarbt verwandt werden. 
Auch muB man ungefii.hr wissen, woraus die Seifen hergeatellt sind, 
ob esreine Kokosseifen sind, oder ob sie aus Talg und Kokosol bestehen 
und ob sie 'gefiillt sind. Sehr schwer IOsen sich die reinen Kokosseifen 
auf, leichter die Seifen aus halb Talg und halb Kokosol, und am leichte. 
sten die mit Salzlosungen gefiillten Seifen. Sehr ausgetrocknete Seifen· 
abfii.llemiissen gemahlen oder wenigstens gehobeltwerden,. da 
groBere hart getrocknete Stiicke fast nie vollstii.ndig in Losung zU 
bringensind. 

33* 
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DieoADfertigung derSchmelzseifen erforderl einige· "Obung und recht 
viel Geduld. Nachdem festgestelltis~, wieviel- Absohnitte zt,im Ein
schmelzen vorhanden und welche Fette zu denselben· up.gefahr ver
wandt sind, werden zunachst die iibrigen Zusatze berechnet. Es kann 
angenommen werden, daB eine gute Schmelzseife aus etwa zwei Dritte1n 
Kokosol und einem Drittel Talg oder talgartigem Fett, Schweinef~tt 
usw. besteht und daB beim Einschmelzen etwa noch 5-10 % 25gradige 
Pottaschelosung in Anwendung kommt. Hat man z. B: 150 kg 4-b
schnitte, wovon 100 kg reine Kokosseife und 50 kg aus etwa zwei Drit
teIn Kokoslol und einem Drittel Talg hergestellt sind, so wiirde der 
urspriingliche Fettansatz der 150 kg Seife aus etwa 85 kg Kokosol und 
15 kg Talg bestanden haben. Es fehIen also noch talgartige Fette 
gegeniiber dem Kokosol, damit ein Drittel voll wird. Der Schmelz
seifenansatz lautet daher: 

150 kg Abfalle, 
30 " Talg, 
15 " Natronlauge von 36 0 Be, 
20 " Pottaschelosung von 250 Be. 

Eingeschmolzen wird nun in der Weise, daB man in einen gut heiz
baren Doppelkessel oder in einen einfachen Kessel auf £reiem Feuer 
zunachst die 20 kg 25 gradige Pottaschelosung bringt und dazu etwa 
5 kg Talg gibt. Gleichzeitig gibt man dem Ganzen etwa 15-20 kg 
von den am leichtesten schmelzenden Abfallen hinzu und heizt dann 
solange an, bis Losung erfolgt. Sobald die Masse im Kessel breiartig 
wird, werden die Abfalle nach und nach unter fortgesetztem Kriicken 
hinzugesetzt, um ein schaumiges Auflosen zu verhindern. J e mehr 
Abfalle im Kessel zur Auflosung gelangen, um so zaher wird die sich 
bildende Seife sein. Man gibt. deshalb immer in kleinen Portionen 
.A.tzlauge hinzu und halt die Seife so, da~ sie netzartig bleibt. Da beim 
Einschmelzen viel Wasser verdampft, auch die Abschnitte haufig sehr 
ausgetrockt;tet sind, kann auch die Zugabe von Wasser in Betracht 
kommen, die jedoch mit auBerster Vorsicht erfolgen muB, da bei einem 
Zuviel statt Leimkernseife Leimseife entstehen wiirde. Die fertigen 
Seifen haben in der Regel 150--155 % Ausbeute. 

Die fertige Seife gleicht einer fliissigen Kernseife, die, wenn notig, 
noch abgerichtet werden kann. Das Farben, Formen und Parfiimieren 
geschieht wie bei der vorbesprochenen Leimkernseife, welche ohne 
Abfalle hergestellt wurde . 

. FeiDleimseifen. Zu den Fein-Leimseifen gehoren, wie bereits friiher 
el'wiilint wurde, die transparenten Glyzerinseifen und daneben sehr 
billige Seifen, die haufig nur angefertigt werden, um miBratene Seifen 
und Abschnitte von anderen Feinseifen aufzuarbeiten. 

Hat man die Absicht, aus miBratenen Seifen oder aus Abschnitten 
Leimseifen herzustellen, so geht man am sichersten, wenn man sich 
aus 25 kg Pottasche von 96 %, 25 kg Kristallsoda, 25 kg Chlorkalium 
und 50 kg Kochsalz eine LOsung von 18 0 Be herstellt. Gibtman als
dan.n 80-100 kg solcher Losung in den Kessel und dazu etwa 50.kg 
Abfalle von Seifen, die etwa 200 % Ausbeute hatten, so iniiBte, nach. 
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dem die Abfiille gelost sind, eine ziemlich gute Leimseife resultieren. 
lstalles gelost und zeigen die entnommenen Proben, daB die Leimseife 
zu weich ist, so wird immer bei etwa 90° C nach und nach 30gradige 
.!tzlauge hinzugesetzt, bis ,die Seife diinnfliissig und in den Proben 
steinhart ist. 

Will man solche Seife aus frischem Ansatz herstellen, z. B. auS 
100 Teilen Ceylon-Kokosol oder 50 Teilen KokosOl und 50 Teilen Kernol. 
oder 80 Teilen Kernol und 20 Teilen Talg, oder 70 Teilen KokosOl und 
30 Teilen rohem Palmol,oder 100 Teilen Kernol, so wiirden zur Ver~ 
seifung der Fette bei einer Ausbeute von 400 % etwa 120 Teile .!tz
natronlauge von 30° Be notig sein. Der Ansatz stellt sich dann etwa 
so zusammen: 

100 Teile Fette, 
120 " .!.tznatronlauge von 30° Be, 
200 " obiger Fiillungs-LOsung von 18°'Be. 

Die Anfertigung erfolgt in folgender Weise: Man bringt etwa 100 
Teile der 18gradigen Losung in den Kessel und gibt alsdann etwa 
60 Teile 30gradige .!tzlauge und gleich danach die Fette hinzu. 1st 
alles mit der Kriicke gut vereinigt, so wird nach und nach der Rest der 
.!tzlauge und schlieBlich auch der Rest der Losung hinzugefiigt. Die 
Seife wird stets kochend heW gehalten. Um ein allzustarkes Austrocknen 
zu verhindern, kann sie noch mit Kartoffelmehl oder Wasserglas ver
mehrt werden. 

Eine Vorschrift fiir Mandelseife mit 350 % Ausbeute lautet eliW'a 
folgendermaBen: 

40 Teile Ceylon-Kokosol, 
10 " Talg, 
50 " Natronlauge von 28° Be, 
50 " LOsung von 18 ° Be, 
5 " Kartoffelmehl, in 1 ) 

10 " Losung von 18° Be verriihrt, 
0,5 " Mirbanol, 
0,1 " Bergamottol, 

0,05 " RosmarinoI. 

Ungefiihr 25 Teile 18griidige Losung werden in den Kessel gebracht 
und einige Abschnitte hinzugegeben. Sind letztere gelost, so kommt das 
Fett dazu und etwa 25 Teile .!tzlauge. Nun wird mit der Kriicke durch
gezogen, bis Verbindung eintritt, und hierauf geheizt, bis die Seife kocht. 
Nebenher wird der Rest Atzlauge hinzugegeben und gleich danach 
auch der Rest der 18gradigen Losung. Der Kessel wird sodann etwa 
1 Stunde fest gedeckt, damit der Schaum vergeht und gute Verbindung 
eintritt. Findet man beim Aufdecken des Kessels, daB die Seife in den 
Proben nicht steinhart ist, so wird noch 30gradige Atzlauge nach~ 
gegeben. , Wenn dann die Seife auf etwa 80-87° C abgekiihlt ist,wird 
die in die Losung eingerUhrte Fiillung und spater auch das Pariiim in 
die Seife eingekriickt. Die jetzt ebtnommenen groBeren Proben (IOO,g) 

1) Vgl FuJ3note s: 308. 
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musseD. beirn Anschnitt fest sein und sich trocken aDfassen; ist die Seife 
weich, so wird mit 30gradiger Atzlauge abgerichtet. Geformt wird in 
60--65 kg haltenden Formen. 

Windsorseife mit 400 % Ausbeute. Auch fur diese Seife kann 
man ganz denselben Ansatz benutzen wie fur die vorige, nur wird der 
hoheren Ausbeute entsprechend, mehr lSgradige Losung angewandt. 
SoU die Seife gelb gefarbt werden, so sind in Wasser losliche Farben. 
z. B. Hausseifengelb, Zitronengelb oder Wachsgelb anzuwenden. Als 
charakteristisches Parfum empfiehlt sich auf 20 kg Seife eine Mischung 
von 

100 g Cassiaol, 
50 " Lavendelol, 
30 " KiimmelOl, 
30 " Thymianol. 

Als billiges Parfum eine Mischung von 

60 g Mlrbanol, 
60 " Cassiaol, 
30 " KiimmelOl. 

Veilchenseife mi't 600 % Ausbeute. Die Veilchenseifen werden 
in der Regel tief braun gefarbt. Zu solchen Seifen sind deshalb aHe 
gefarbten AbfaUseifen brauchbar. Man schmilzt sie auf lSgradiger 
Losung ein und farbt mit Zuckerkouleur oder wasserloslicher Anilin
farbe. 1st die eingeschmolzene Seife in den Proben nicht fest, so wird 
nach und nach mit 30gradiger Atznatronlauge abgerichtet. Angefertigt 
wird die Seife wie die vorige. Als billiges Parfum wird Cassiaol und 
MirbaRol angewandt; will man etwas dauerhaftes baben, so wird auf 
je 50 kg Seife 5 g Moschustinktur hinzugegeben. 

Abfallseifen mit 1000--1200 % Ausbeute. Als reinen Ansatz 
wiirde man halbCeylon~Kokosol und halb Kernol nehmen konnen, 
aber auch Abfalle konnen verwaIidt werden. Auch diese Seifen werden 
wie die vorigen gesotten, nur muB man mehr lSgradige Losung und 
zum Abrichten mehr 30gradige Atzlauge nehmen. Solche Seifen 
werden mitunter in Porzellanformen gegossen. SoUen sie mar
moriert aussehen, so wird ein Teil Seife blau, rot, grun usw. ge
farbt. Man gieBt dann in die Form 1 Teil weiBe Seife und dazu 1 Teil 
gefarbte Seife. 

In den nachsten Jahren wird man in Anbetracht der hohen Fett
preise jedenfalls wieder mit Feinleimseifen im Handel rechnen durfen, 
die sich, wenn gut gearbeitet und nicht zu hoch gefallt, recht 
haltbar zeigen, gut pressen lassen und beim Gebrauch sicher mit 
den auf kaltem Wege hergestellten, gefiillten Feinseifen konkurrieren 
konnen. 

Nachstehend sollen noch einige weitere Fabrikationsvorschriften mit
geteilt werden, wobei zu beachten ist, daB Farbe und Parfiim dem Be
lieben des Einzelnen uberlassen sind. Fiir 100 kg Seife benotigt man 
etwa 400--450 g Parfum und etwa 15-20 g Farbe. 
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Gelbe Feinleimseife 
etwa 250 % Ausbeute. 

I. 
88 kg Kokosol, 
12 "Rizinusol, 
50,5" Atznatronlauge von 38 ° Be; 
20 "Wasser, 
40 "Pottaschelosung von 30° Be, 
40 "SalzlOsung von 21 0 Be, 
40 g Uranin-Hellgelb, 

400 "Zitronellol II, 
350 "Safrol, 
250 "Cassiaol. 

II. 
600 g Zitronellol II, 
200 "Lemongrasol, 
200 "CassiaOl. 

Orange Feinleimseife 
etwa 310 % Ausbeute. 

I. 
90 kg Kokosol, 
10 "Rizinusol, 
51,5" Atznatronlauge von 38 0 Be, 
25 "Wasser, . 
68 " Pottaschelosung von 300 Be, 
70 "Salzlosung von 21 0 Be, 
46 g Uranin-Orange, 

800 "Zitronellol II, 
200 "leichtes Nelkenol. 

II. 
800 g Zitronellol II, 
200 "Limonen. 

Rote Feinleimseife 
etwa. 370 % Ausbeute. 

I. 
92 kg KokosOl, 
8 "Rizinusol, 

53,5" Atznatronlauge von 38° Be, 
16 "Wasser, 

100 " Pottaschelosung von 30° Be, 
100 "Salzlosung von 21 0 Blo, 
56 g Orient-Rosenrot, 

400 " PalmarosaOl, 
400 "Zitronellol II, 
300 "Lavendelol IL 

II. 
450 g Safrol, 
225 "Zedemholzol, 
225 "Kiimmelol, 
225 "Taymen. 

WeiJ3e Feinleimseife 
etwa 460 % Ausbeute. 

I. 
100 kg Kokosol, 
58 "Atznatronlauge von 38 0 Be, 
30 "Wasser, 

140 " Pottaschelosung von 30° Be, 
140 "Salzlosung von 21 0 Be, 

1,5" kiinstliches Bittermandelol. 

II. 
400 g Gingergrasol, 
300 " KiimmelOl, 
300 " LavendelOl II, 
300 " Thymen. 

Die Herstellung der Seife nach vorstehenden Ansatzen erfolgt in 
der Weise, daB man Kokosol, Rizinusol, Atznatronlauge, Wasser und 
Pottaschelosung in den Kessel gibt und unter Riihren so lange auf 
etwa 75 0 C erhitzt, bis guter Verband eingetreten ist. Sobald sich die 
Masse schon verbunden und leimig zeigt, setzt man unter Riihren all
mahlich die Salzlosung hinzu und erwarmt das ganze auf etwa 85 0 C, 
um die Seife alsdann einer etwa zweistiindigen Ruhe im bedeckten 
Kessel zu iiberlassen. Nach dem Abdecken nimmt man den inzwischen 
abgesonderten Schaum von der Seife ab und setzt Proben auf. Die 
Seife muB sich vollig klar und geniigend fest zeigen, anderenfalls ist 
noch etwas Lauge bzw. Salzlosung nachzugeben; Die fertige Seife wird 
alsdann gefarbt, parfiimiert und in kleine, dichtschlieBende Eisen
formen geschopft. Die erkaltete, aus der Form genommene Seife wird 
schlieBlich in passende Riegel und Stiicke geschnitten, welche, wenn 
sie zum Pressen bestimmt sind, noch abgekantet werden. Die kleinen 
PreBstiicke werden auf Horden gesetzt und im Warmeofen angewarmt, 
konnen eventuell aber auch durch AuBenluft geniigend getrocknet 
werden. t Das Pressen solcher Seifenstiicke erfolgt am besten durch 
Schlagpressen, deren Stanzen zweckmaBigerweise durch Salzwasser an
gefeuchtet werden. 
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Feiaseifen auf kaltem Wege. 
Unter Verseifung auf kaltem Wege versteht man das allge~ein ge

brauchliche Verfahren, durch Zusammenriihren von" geschmolzenem 
KoJrosol, auch wohl Palmkernol, mit der zur Sattigung genatierforder
lich~~" Laugenmenge Seifen, hauptsachlich billigere Feinseifen, her
zustellen. Eli beruht auf der Eigenschaft der verschiedenen KokosOle, 
mit liochgradigen A.tzlaugen bEli niedriger Temperatur eine Verbindnng 
einzugehen; die durch nachtragliche Selbsterhitzung in der Form eine 
weiBe, feste und schaumkraftige Seife liefert. So groB ist das ·leichte 
Verseifungsvermogen des Kokosoles, daB bei diesem Verfahren selbst 
andere, schwerer verseifbare Fette und Ole mit zum Verband gezogen 
werden. Unter Benutzung dieses Umstandes verwendet man daher 
zu den Seifen dieser Gattung vielfach auch einen gewissen Prozent~atz 
Talg" Schmalz, "OlivenQI oder· Rizinusol. Obgleich Kokosol, fur sich 
allein verseift, stets die reinsten und schonsten Farben, sowohl in weiBer, 
als auc;:h in gefarbter Ware liefert, so wird sich doch ein Zusatz eines 
der letztgenarmten Fette und Ole in allen den Fallen empfehlen, wo es 
sich darum handelt, ein· milderes Produkt herzustellen, als es Kokosol, 
ffir sichallein verseift, ergibt." Solche SeifEm, und zwar besonders die 
mitgroBerem Talgzusatz, nahern sich im Aussehen und auch im Ver
brauch roehr den pilierten oder Feinkernseifen, von welchen sie, werm sie 
gut nnd sorgfaltig gearbeitet werden, vielfach nicht anders als durch 
den Bruch unterachieden werden kormen, der sich bei Seifen auf kaltem 
Wege amorph, dagegen bei Feinkernseifen stets kristallinisch zeigt. 

Ob man nun Talg nnd andere Fette und Ole mitverarbeitet oder 
nicht, die Herstellungsweise der kaltgeruhrten Seifen bleibt immer die 
gleiche; es treten da nur geringe Abweichungen in bezug auf die Tempe
ratur der zu verseifenden Fette und die Menge der zur Verseifung notigen 
Lauge ein. Hinsichtlich dieser beiden Punkte hat man immer zu be
rucksichtigen, daB Kokosol. unter den hier in Betracht kommenden 
Fetten und Olen zu seiner vollstandigen Verseifung der groBten Laugen
menge bedarf. Nach diesem kommen Talg, Schmalz und Olivenol, 
Fette, die im Verbrauch von Lauge nngefahr als gleich zu betrachten 
sind. Am wenigsten. Lauge erfordert RizinusOl. Der Verseifungswert 
betragt bei KokosOl etwa 250, bei Talg etwa 200, bei Schmalz etwa 195, 
bei Olivenol etwa 190 und bei Rizinusol etwa 180. - DaB man iibrigens 
bei Verwendnng von Olivenol kein ordinares Baumol, sondern nur 
reines, frisches Speiseol wahlt, ist selbstverstandlich. Alle zur kalten 
Veraeifung gelangenden Fette sollen moglichst frisch und rein und vor 
allen Dingen nicht ranzig sein, jedenfalls aber nicht mehr ala bOchstens 
3 % £raie Fettsaure enthalten. - Betreffs des zweiten Punktes gilt 
ala Norm, daB das Fett auf einem um so hoheren Warmegrade bei der 
Verarbeitung gehalten werden muB, je bOher sein Schmelzpunkt liegt. 
So wftrde Z. B. Talg, werm man ihn allein verarbeiten wollte, auf einem 
Warmegrade von 60-62 0 C gehalten werden mussen, wahrend bei 
Mitverwendnng von 1/2-1/3 Kokosol eine Temperatur von 40-42 0 C 
bzw. 32-35 0 C genugt. 
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Bei KokosOl aUein, sowie bei Mitverwendung von Schmalz; RizinusOl 
und Olivenol steigere man die Temperatur im Sommer nicht iiber 
28° C, mitunter noch weniger, im Winter dagegen nicht iiber 33° C. 
Selbstverstandlich nimmt man die gauze Arbeit im Winter am besten 
in einem geheizten Raume vor. Die oben angegebenenWarmegrade 
bei Mitverwendung von Talg sind iibrigens im Winter auch etwas zu er
hOhen; doch wird einehOhere Temperatur als 45° C nie notig werden. 

Von den drei hauptsachlich im Handel vorkommenden Kokosol
sorten, dem Cochinol, dem Ceylonol und dem Coprahol, liefert das 
Cochinol, wie bereitsbetont, die hellsten und zartesten Seifen. Es 
wird deshalb iiberaU da zur Verwendung kommen miissen, wo hohe 
Anforderungen in bezug auf weiBe Farbe, Haltbarkeit und moglichste 
Geruchlosigkeit an die Seife gestellt werden. Da es jedoch wegen seiner 
besseren Eigenschaften immer teurer ist als die anderen Sorten, so be
dient man sich dieser letzteren in allen den Fallen, wo die billigeren 
Preise fiir die fertige Ware die Verarbeitung des ersteren ausschlieBen, 
und gefarbte und weniger fein parfiimierte Seifen hergestellt werden 
sollen, wo also weiBe Farbe und Geruchlosigkeit weniger in Betracht 
kommen. Es ist indessen selbstverstandlich, daB auch gefarbte Seifen 
von Cochinol schoner und zarter ausfallen, als solche aus den anderen 
beiden Olen. Ferner ist zu bemerken, daB Cochinol gewohnlich frischer 
in den Handel kommt, als die anderen beidenSorten undsichdemzufolge 
auch langsamer und ordnungsmaBiger verseift; denn die freien Fett
sauren rufen die meisten Storungen bei der kalten Verseifung hervor, 
indem sie friihzeitiges Dickwerden der Seife veranlassen, so daB die 
gauze Masse schon vor dem Zugeben der letzten Lauge nicht mehr 
richtig mit der Riihrkeule zu verarbeiten ist. An solchen freien Fett
sauren reich sind besonders die alten Ceylon- und Coprahole, die zur 
Beseitigung dieses Dbelstandes am besten mit starker Lauge vorher zu 
raffinieren sind, wie weiter unten eingehender besprochen werden solI. 
Wenn die betreffenden Ole jedoch schon zu alt sind, dann hilft auch 
dieses Radikalmittel nicht mehr, und es ist am besten, sie von der kalten 
Verseifung gauz auszuschlieBen. 

Alle so oft beklagten 'Obelstande bei der kalten Verseifung, wie 
das Dick- und GrieBigwerden, die Kornerbildung und teilweise auch die 
graue Farbe der Seifen, finden ihre Erklarung in dem mehr oder minder 
groBen Gehalte der Ole an freien Fettsauren. Teilweise lassen sich diese 
'Obelstande allerdings bei der Verseifung durch eine moglichst niedrige 
Temperatur des Oles vermeiden, indem man je nach der Jahreszeit, 
auf 23-25° C herabgeht. Wenn dann auch die Masse im Anfang bei 
Zugabe der Lauge teilweise zu erstarren scheint, so daB sich kalte Brocken 
bilden, so darf man sich doch dadurch nicht irre machen lassen; denn 
nach zunehmender Erwarmung der Seife durch die Laugen lOsen sich 
diese Brocken wieder, die Seife wird wieder glatt und allmahlich diinner 
und kann nun wie gewohnlich bis zum normalen Dickwerden geriihrt 
werden. So behandelte Seifen zeichnen sich durch groBe Zartheit und 
wei13e Farbe aus; doch muB man sich kraftiges und unausgesetztes 
Riihren nicht verdrieBen lassen. 1st auch bei dieser Behandlung das 
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Dick- und Kornigwerden nicht zu vermeiden, oder werden hohe An
forderungen an weiBe Farbe und Haltbarkeit der Seife gesteIlt, So ist 
das oben erwahnte Raffinieren mittels starker Laugen unerlaBlich. 
Und ist man zum Raffinieren des Oles durch aIle diese Umstande nicht 
gezwungen, so ist doch ein Auswaschen desselben mit Salzwasser, eine 
Lauterung, vor der Verarbeitung dringend geboten, um die Schmutz
und Schleimteile, die jedes 01 mechanisch gebunden enthalt, daraus 
zu entfernen. Dabei verfahrt man auf folgende Weise: 

In einen Kessel, welcher zu zwei Dritteilen mit dem zu lauternden 
Kokosole angefiiIlt wird, bringt man soviel Salzwasser von 15-18 0 Be, 
daB das geschmolzene Kokosol soweit dariiber steht, daB es mit dem 
SchOpfgefaB bequem abgeschOpft werden kann. Nun laBt man den 
Inhalt des Kessels zum Kochen kommen, das man wenigstens eine 
halbe Stunde lang anhalt. Den sich wahrend dieser Zeit an der Ober
flache immerwahrend bildenden Schaum nimmt man mit dem Schaum-
10ffel abo Steigt nur noch ein reiner, weiBer Schaum in die Hohe, so 
kann man die Operation als beendet ansehen. Man unterbricht also 
das Feuern, deckt den Kessel recht warm zu UIid laBt das 01 wahrend 
einiger Stunden oder noch besser iiber Nacht absetzen. Nach dieser 
Zeit hat sich aIler Satz und Schmutz nach unten gezogen, und man 
kann das klare Olzum weiteren Gebrauch abnehmen. 

Arbeitet man mit Dampf durch eine offene Dampfschlange, so ist 
ein Einbringen von Wasser in den Kessel nicht erforderlich, da sich 
dasselbe durch den kondensierten Dampf von selbst bildet. Man hat 
nur notig, das erforderliche Salz, etwa 3-4 kg auf 100 kg 01, gleich mit 
zum Ole in den Kessel zu gebeil. 

Das Raffinieren oder Bleichen des Oles mit Lauge geschieht in 
ahnlicher Weise. Man schmilzt zunachst das Kokosol und bringt so
dann das erforderliche Wasser in den Kessel. Nachdem man das 01 
wieder zum Kochen gebracht hat, setzt man vorsichtig auf 100 kg 
desselben 3-5 kg Lauge von 38-40 0 Be hinzu. Will man ein ganz 
hochfeines 01 erzielen: oder ist das zu verarbeitende sehr alt und 
ranzig, so geht man mit dem Laugenzusatz noch weiter. Nachdem 
alles gehorig durchgesotten ist, so daB man die Lauge als voll
standig verseift ansehen kann, fangt man an, mit trockenem Salz so
lange auszusalzen, bis ein grauschmutziger und schaumiger Kern von 
unten heraufstoBt, der immer sofort, wie er sich zeigt, mit dem 
Schaumloffel abgenommen werden muB. 1st er noch so fliissig, daB er 
durch den SchaumlOffel flieBt, so ist noch mehr Salz notig. Bei der 
ganzen Operation ist sehr schnelles Arbeiten erforderlich, da ein fiber
steigen der Masse zu befiirchten ist, sobald der Schaum die ganze Ober
flache des Oles bedeckt, so daB es nicht mehr klar durchstoBen kann. 
Zugeben von Wasser oder Lauge wiirde dann die Verbindung nur noch 
mehr befordern und das nbel verschlimmern. Man feuere deshalb in 
diesem Stadium nur schwach und sorge dafiir, daB sich der Schaum 
nicht ansammelt. Auch hier zeigt das Aufsteigen von reinem, weiBem 
Schaum das Ende der Operation an. Der Kessel wird gut zugedeckt 
und das 01 im iibrigen so behandelt, wie oben beim Lautern angegeben. 
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So behandeltes 01 sieht nach dem Absetzen nicht mehr klar, sondern 
milchig weiB und triibe aus. Sehr oft bildet sich auch beim Erkalten 
auf . demselben eine dunne, leimige Haut, deren Entfernung nichts 
nutzt, da sie sich stets von neuem wieder bildet. fibrigens tut diese 
·Erscheinung der Gute des Oles keinen Eintrag. Es besitzt jetzt 
die Eigenschaft, sich sehr schwer und langsam zu verseifen, so daB 
z. B. 100 kg 01 oft einen halben Tag, zuweilen sogar noch langere Zeit 
zur vollstandigen Verseifung gebrauchen; doch ist dies ein gutes Zeichen, 
da. solche schwer verseifbarEm Ole Seifen ergeben, die nach Farbe, 
Geruch und Haltbarkeit unubertrefflich sind. 

Aus dem bisher Gesagten geht also hervor, daB man zur Verseifung 
auf kaltem Wege niit Vorteil nur die frischesten Kokosole verwendet, 
daman so Verluste durch Raffinieren vermeidet und schone, weiBe 
und haltbare Seifen ohne zeitraubende Vorarbeiten erhalt. Wenn 
moglich wahle man daher stets solche Ole, die nehan hartem, ziemlich 
transparent weiBem Bruch den geringsten Geruch nach alter, ranziger 
Butter zeigen. Schmierige Ole mit butterartigem, ranzigen Geruch 
und dabei oft noch griiner oder grauer Farbe konnen Qhne weiteres 
als alte, viel freie Fettsauren enthaltende bezeichnet werden und er
geben ohne vorheriges Raffinieren nie schone und haltbare Seifen . 

.. Wie oben schon kurz angedeutet, empfiehlt sich bei der Herstellung 
von Seifen besserer Qualitat die Mitverwendung von etwas Talg, 
Schweineschmalz, Rizinusol oder Olivenol. Besonders geeignet sind 
die ersten beiden Fette, da sie die Seifen milder machen, ohne ihre 
Harte und ihren Griff zu beeintrachtigen. Sie konnen ohne StOrung 
des Verseifungsprozesses bis zu 50 % dem Kokosol zugesetzt werden; 
nur hat man dann notig, das Laugenverhaltnis etwas Zu reduzieren, 
da diese beiden. Fette wie gesagt, nicht so viel Lauge bedurfen, wie 
das Kokosol allein. 
.. . Die Lauge zu den kaltgeruhrten Seifen wird am besten aus hoch
gradigem, 128-130 %igem Atznatron bereitet. Man nimmt zum Auf
losen auf 100 kg Atznatron 200 kg Wasser und erhalt dann ,eine Atz
lauge von etwa 40° Be, welche zweckmaBig in dicht geschlossenen 
Reservoirs oder Glasballons bis zum Gebrauch aufbewahrt und ge
wohnlich 38 ° Be stark verarbeitet wird. Verwendet man aber einmal 
120-125 %igesAtznatron, so muB man, wegen des geringerenAtznatron
gehaltes, eine Lauge von 40° Be benutzen. Zur Verseifung von 1 k 
Kokosol rechnet man 1/2 kg Atznatronlauge von 38° bzw. 40° Be· 
Solche Mischungen ergeben Seifen von sehr festem Schnitt; will man 
aber eine Seife mit zartem Griff haben, so werden kurz vor dem Ge
brauch 1-2 kg destilliertes Wasser auf 30 kg Lauge zugesetzt oder an 
Stelle von Atznatronlauge einige Kilogramm 38gradige Atzkalilauge 
verwendet. 
~:!~l .zur vollstandigen Verseifung von 50 kg KokosOl sind 28,5-29 kg 
38gradige Lauge erforderlich; in der Praxis werden indes meist nur 
25-26 kg angewandt, da die durch Verseifung von 50 Teilen Kokosol 
mit 28,5 Teilen Lauge erhaltene Seife so hart ist, daB beim spateren 
Schneiden und Pressen Sch~erigkeiten entstehen; auch istdie auf solehe 
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Weise, hergestellte Seife nicht transparent und wegen ihrer groBeJ;l 
Scharfe zum Waschen durchaus untauglich. 

Die nach der iiblichen V orschrift erhaltene, ungefiillteKokosseife 
ist weich, so daB der Fingernagel leicht eindringt, und laBt an den 
Schnittrandern das Licht durchscheinen. Diese Transparenz ist eine auf
fallende und nicht erklarte Folge ihrer Zusammensetzung und laBt sich 
nicht kiinstlich herstellen. Verseift man z. B. ein Gemisch von 45 Teilen 
Kokosol und 5 Teilen Vaselin mit 25 Teilen Lauge, so erhalt man eine 
Seife, die ebenfalls einen groBeren Prozentsatz freie, fettartige Substanz 
enthalt; diese Seife ist jedoch bei weitem nicht so transparent wie die 
ungefiillte Kokosseife 1). 

Vor Beginn der Fabrikation miissen daher Lauge und Fett genau 
abgewogen werden, da bei einem "OberschuB an Lauge die Seife sehr 
sprode und rauh und beim Waschen zu sehr angreifen wiirde, bei 
zu wenig Lauge dagegen infolge unvollstandiger Verseifung des Olea 
eine schmierige, bald ranzig werdende Seife resultieren wiirde. 

Das Einschmelzen des Kokosoles geschieht am besten in einem 
Doppelkessel. 1st die groBere Menge 01 bei etwa 50° C geschmolzen, 
so hebt man den Kessel heraus oder schopft das 01 in den Riihrkessel. 
Die noch vorhandenen Stiicke lOsen sich dann noch, und das geschmol
zene 01 hat schlie.l3lich eine Temperatur von 37-38 ° C. Hohere Tem
peraturen soIl man beim Einschmelzen vermeiden, da sonst das 01 
sich farbt. - In groBeren Betrieben wird das Kokosol meistens durch 
Dampf aus den Fassern geblasen, lauft dann am besten in verzinnte 
eiserne, mit Dampfschlange versehene Reservoire und wird, wenn es 
geniigend abgekiihlt ist, in das RiihrgefaB geseiht. 1st das 01 dabei ein
mal zu kalt geworden, so wird es durch Dampf wieder angewarmt. 

Die sehr einfache Herstellung der Feinseifen auf kaltem Wege ge
schieht in folgender Weise: Man gieBt zu dem im Riihrkessel befindlichen, 
abgewogenen, 27-33° C warmen 01, das man zuvor durch feine Lein-

o wand oder ein feines Haarsieb gegossen hat, in dunnem Strahle unter 
bestandigem Umriihren die bereit gestellte, ebenfalls genau abgewogene 
Lauge von 38-40 0 Be. Nachdem 01 und Lauge vereinigt sind, setzt 
man das Riihren so lange fort, bis ein guter Verband zwischen beiden 
eingetreten ist. Die Masse ist dann dicker geworden und sieht recht 
gleichma.l3ig und durchscheinend aus, eine herausgenommene Probe 
lauft yom Riihrholz leimig ab und legt sich beim Schwenken desselben 
in starken Faden auf die Masse auf. Hat man zur Seife frisches Cochin
Kokosol verwandt, so tritt dieser Zeitpunkt gewohnlich erst nach mehr
~tiindigem Riihren, bei Benutzung von Ceylonol, KoprahOl und bei Mit
verwendung von Talg, Schweinefett usw. aber bedeutend friiher ein. 
Zeigt die Seifenmasse vorstehende Merkmale, so wird das Parfiim recht 
gleichmaBig eingeriihrt und das Ganze in die mit Blech ausgeschlagene 
oder mit feiner feuchter Leinwand ausgelegte Form gegossen, die als
dann mit einem besonders gut passenden Holzdeckel, Tiichern usw. 

1) Ubbelohde u. Goldschmidt, Handbuch der Chemie und Technologie 
der Fette, Ed. 3, S. 921. 
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bedeckt wird, damit sie in Ritze kommt. Nach einigep Stunden tritt 
infolge des Verseifungsprozesses eine Temperaturerhohung auf etwa 
80 0 C be'i der vorher kalt in die Form gegossenen Seifenmasse ein, die, 
um das hierbei vorkommende ReiBen bzw. Einspringen der Seilen
masse an der Oberflache zu verhindern, am besten gleich nach dem 
Formen mit einem angefeuchteten Leinentuch zu bedeckeD. ist. -

Uberfettete Feinseifen aufkaltem Wege. Seit einer Reihe von 
Jahren haben die aus Kokosol mit groBerem Prozentsatz Talg her
gestellten Feinseifen auf kaltem Wege noch eine wesentliche Verbesserung 
dadurch erfahren, daB man sie durch Zusatze von 5-10 % Adeps lanae 
oder Lanolin "iiberfettet". Diese iiberfetteten Feinseifen, die im 
Handel auch vielfach als Fettseifen vorkommen, sind nicht nur auBerst 
zart und geschmeidig, sondern iiben auch eine sehr angenehme und 
wohltuende Wirkung beim Gebrauch auf die Raut aus und erhalten 
iiberdies gepreBt ein besonders glanzendes Aussehen, das man noch 
dureh Polieren der Seife mit der trockenen Randflache befordern kann. 
Do. ,solche iiberfettete, qualitativ vorziigliche Feinseife leicht lOslich 
und auBerst schaumkraftig ist, also schneller in Wirksamkeit tritt, als 
die hauptsachlich aus Talg hergestellte Feinkernseife, so wird sie 
dieser von vielen Konsumenten besserer Seife vorgezogen. 

Die Fabrikationsweise ist die gleiche, wie bei der Kokosfeinseife 
vorstehend beschrieben, nur verfahrt man hier insofern etwas ab
weichend, als man meistens das Adeps lanae in dem etwa 50 0 C warmen 
Fettansatz uilter Riihren schmelz en laBt und dann bei etwa 32 0 C 
die Lauge einriihrt; man kann aber auch das getrennt geschmolzene 
Adeps lanae dem etwa 35 0 C warmen 01 zuriihren. 

Die Vermehrungsmittel fUr kaltgeriihrte Seifen. Mit dem Worte 
"Fiillen" bezeichnet man, wie bereits eingangs betont; in der Seifen
fabrikation die Kunst, durch mechanische Beifiigung billigerer Stoffe, 
a1s es die Seife ist, diese selbst billiger zu gestalten, und zwar verwendet 
man auch zum FUllen der kaltgeriihrten Feinseifen all die Stoffe, die 
auch sonst fiir den gleichen Verwendungszweck iIi Betracht kommen, 
in erster Linie also Wasserglas, Salzwasser, Talkum und Fiillungslauge. 

Die Verwendung von NatronwalJserglas zur Vermehrung der 
Feinseifen auf kaltem Wege erfolgte in einigen Seifenfabriken schon 
vor mehr als vierzig Jahren. Die durch Wasserglas vermehrten Seifen 
haben in erster Zeit ein schones, transparentes Aussehen; sobald- sie sich 
aber langere Zeit auf Lager befinden, trocknen sie sehr ein, werden 
auBerst fest und zeigen auf der Oberfiache eine harte Kruste. Dielle 
hart gewordenen Seifen waschen 'und schaumen schwer' und wirken 
auch durch die Harte und das durch das Wasserglas in die Seife ge~ 
brachte iiberschiissige Alkali atzend und nachteilig auf die Haut . 
. ' , Vor seiner Verwendung muB das Wasserglas mit starker Atznatl'on
lauge abgerichtet bzw. gesatti~ werden, und zwar ist auf 5 kg Wasser
glas von 38 0 Be etwa 1 kg Atznatronlauge von 38 0 Be erforderlich, 
do., durch Wasserglas vermehrte Seifen, denen die notige Laugenlaaft 
fehIti sieh in der Mitj;e des Blockes weich und sahwammig zeigen.Femer 
ist es ratsam, stark mit Wasserglas vermehrte Seifen nur in flache 
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Formen von 50-75 kg Inhalt zu gieBen und diese, damit sich die Seife 
nicht zu stark erhitzt und in der Mitte 01 absetzt, unbedeckt zu lassen. 
Das angesetzte Kokosol ist im Sommer bei 24-26 0 C, im Winter bei 
28-30° emit der erforderlichen Menge 38-40gradiger Lauge auf be. 
kannte Weise durch Riihren zu verbinden. Nachdem guter Verband 
zwischen 01 und Lauge hergesteHt ist, wird die Fiillung in starkem Strahl 
unter bestandigem Ruhren zugesetzt. Um die so verm'ehrten Seifen 
etwas milder und zarter zu machen, fugt man mitunter auch eine kleine 
Menge Glyzerin (etwa 5 %) hinzu, das man gleich zum Ole gibt, oder 
benutzt auch in geringer Menge PottaschelOsung von 15-18° Be als 
Zusatz. Will man die stark vermehrten Seifen pressen, so werden sie 
vorteilhaft vorher im Of en bis zum Kittigsein erwarmt. Zum etwa er
forderlichen Anfeuchten der Stanzen bedient man sich am besten des 
Vaselinoles oder mit Wasserglas verdiinnten Glyzerins. 

Weiter findet mehrfach eine sogenannte Wasserglaskomposition zu 
kaltbereiteten Feinseifen Verwendung, welche diese bedeutend halt. 
barer macht. Diese Wasserglaskomposition wird durch Zusammen
mischen von 100 Teilen Natronwasserglas von 38 0 Be, 14 Teilen Atz
natronlauge von 38 0 Be, 4 Teilen Atzkalilauge von 38 0 Be und 12 Teilen 
PottaschelOsung von 35 0 Be erhalten. Man kann von dieser Wasserglas
komposition 50--100 %, yom Fettansatz gerechnet, der bei etwa 28 ° C 
zusammengeriihrten Seifenmasse, nachdem man derselben zuvor noch 
5-10 % Glyzerin zugesetzt hat, in obengenannter Weise "einkriiken. 

Salzwasser, 15-200 Be stark, wird sehr wenig und dann gewohn
lich gemeinschaftlich mit Wasserglas zur Vermehrung der billigen 
Feinseifen verwandt. Die Seifen erhalten zwar durch diese Fiillung 
ein sehr transparentes Ansehen, doch trocknen sie nach einigem Lagern 
sehr ein," werden unansehnlich und zeigen je nach der Temperatur, 
leicht weiBlichen Ausschlag oder werden naB. Das Salzwasser wird 
nach dem Wasserglas der blanken, gut verbundenen Seife zugeset:z;t. 

Ahnlich wie Salzwasser verhalt sich auch Pottasche16sung; 
wenn sich auch bei ihrer Verwendung die Seifen schon transparent 
zeigen, so werden sie doch bei groBerem Zusatz leicht weich, trocknen 
ein und pressen sich nicht gut, da sie vielfach in den Stanzen hangen 
bleiben. Zum Fiillen werden 5-10 % 16gradige PottaschelOsung 
verwandt. 

Vorteilhaft kann man aber gleichzeitigWasserglas, PottaschelOsung 
und Salzwasser zum Fillien der Seifen verwenden, indem man in der 
Weise arbeitet, daB man 20 Teilen Kokosol bei etwa 29° C 10,5 Teile 
Atznatronlauge von 38° Be zuriihrt, dann 4 Teile Wasserglas, ge
mischt mit ungefahr 1,5 TeHen Wasser, zukriickt, und schlieBlich, 
wenn sich die Masse dicker und gut verbunden zeigt, noch 8 TeHe 
28gradige PottaschelOsung und 8 Teile 20gradiges Salzwasser hinzu
gibt, ehe man parfiimiert und formt. 

Talkum findet entweder aHein oder in Gemeinschaft mit Wasser
glas zum Flillen der billigen Feinseifen Verwendung. Den Seifen laBt 
sich zwar 30--40 % Talkum zusetzen; doch ist der Prqzentsatz gewohnlich 
ein bedeutend niedrigerer. Die" Anwendung des Talks erfolgt meistens 
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in der Weise, daB man ihn mit etwas Kokosol anriihrt und dann dem 
ganzen Olansatz zukriickt. Wenn die mit Talk vermehrten Seifen liuch 
die guten Eigenschaften haben, daB sie sehr fest sind, sich vorziiglich 
auf Lager hal ten, giinstig auf die Raut wirken, auch geniigend getrock
net beim Pressen viel Glanz entwickeln, so zeigen sie doch auch wieder 
ihre unangenehmen Seiten, do. ihnen jede Transparenz abgeht, an deren 
Stelle ein stumpfes, triibes Aussehen tritt. Do. aber der Konsument 
vielfach die Giite der Seife nach einem guten, transparenten Aus
sehen beurteilt, so lassen sieh solche stark durch Talkum vermehrten 
Seifen mitunter sehr schwer" verkaufen. Aus diesem Grunde wird in 
vielen Fabriken auch so verfahren, daB man die Seifen mit Wasserglas 
und einem geringen Zusatz von Talk und PottaschelOsung oder Fiillungs
lauge vermehrt; die Seifen werden bei passender Mischung dann etwas 
mehrtransparent lind halten sich ziemlich gut auf Lager. Ein Ansatz 
fiir so vermehrte Seifen wiirde etwa sein: 50 Teile Kokosol, 5 Teile Talk, 
25 Teile Atznatronlauge von 38° Be, 20 Teile Fiillungslauge, 10 Teile 
Natronwasserglas und 3 Teile Atzkalilauge von 38 0 Be. 

Zu beachten ist jedoch, daB man Talkum am besten nur zu ge
farbten Seifen verwendet, do. die weiBen dadurch ein mehr graues An
sehen erhalten. Durch einen Zusatz von Talk wird das spezifische 
Gewicht der Seifen bedeutend erhOht. 

Auch die sogenannte Flill ungsla uge erfreut sich seit langem be
sonders starker Verwendung zu kaltbereiteten Feinseifen. Es exi
stieren verschiedene Zusammensetzungen der Art, und nachstehend 
sollen drei vorteilhafte angefiihrt werden: 

Flillungslauge I fiir Glyzerin- und Kokosseifen: Man laBt in 
100 kg Wasser 29 kg Zucker l ), 14 kg Pottasche und 12,5 kg Salz etwa 
5 Minuten sieden, schaumt ab, wenn alles aufgelOst ist, und liil3t. zum 
Absetzen stehen. Die Fiillungsh.,uge ist wasserhell und hat etwa 
29° Be. 

Flillungslauge II: 100 kg Wasser, 25 kg Zucker l ), 12,5 kg Pott
asche und 12,5 kg Chlorkalium werden wie vorstehend behandelt. 
Die Fiillungslauge zeigt etwa 26 0 Be. 

Flillungslauge III: 6,5kg Pottasche, 4,5kg Salz und 4 kg Kristall. 
soda werden in 62 kg kochend heiBem Wasser gelOst. 

Zeigt sich die Seifenmasse blank und legt auf, so setzt man 
die Fiillungslauge unter Riihren hinzu und gieBt die Seife dann 
in die Form, die unbedeckt bleibt. Gibt man die Fiillungs
lauge zu friih in die Masse, so zeigt sich diese zerrissen, und das 
RiihrgefaB muB dann zugedeckt werden, damit sie sich wieder zu
sammenzieht. 

Durch solche Fiillungslauge, die sehr hell und klar ist, erzielt man 
iibrigens recht transparente 2- und 2,5 fache Seifen, die mit der Zeit. 
allerdings auch etwas eintrocknen, im iibrigen aber preBfahig und. 
wenn sie nicht zu lange der Kiilte ausgesetzt werden, auch gut halt
bar sind. 

J) Vgl. Fu/3note S.308. 
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Zu beachten ist jedoch, daB durch einen gro.6eren Zusatz an Fiillungs
lauge immer viel Feuchtigkeit in die Seife kommt. Um die Seife daher 
nicht zu schwach und weich werden zu lassen, muB man, auBer der zum 
Fettansatz erforderlichen Lauge, noch etwas Lauge mehr zur Abrichtung 
und Kiirzung verwenden. Auf 100 kg Zuckerfiillung waren etwa 4 kg 
Natronlauge von 38 0 Be in Rechnung zu setzen. 

SchlieBlich sei hier noch erwahnt, daB man seit einiger Zeit den kalt
geriihrten Feinseifen .auch etwa 1 % Glyzerin und etwa 5 % Kaaein
losung zusetzt, um sie beim Gebrauch angenehmer erschemen zu lassen; 

Die Kaseinlosung wird hergestellt, indem man 10 Teile pulv. Kasein 
mit etwa 30 Teilenkaltem Wasser aufschlemmt, dann etwa 1 Teil pulv. 
Borax zusetzt und das ganze durchlwchen laBt. Nach dem Erkalten 
wird diese LOsung der gut verbundenen Seifenmasse eingekriickt. 

Die Verwertung der Abrane. In rationell geleiteten Betrieben ist 
die Verwertung der Abfalle von kaltgeriihrten Sellen durchaus not
wendig. Mitunter geschieht dies mit Vorteil, indem man die frischen 
Abfalle den gleichfarbigen Seifen, bevor sie in die Form gegossen wer
den, zusetzt. Vorteilhaft ist ferner das Verarbeiten der in Wiirfel 
zerschnittenen AbfaIle zu Mosaikseifen, sowie auch die Verwendung 
der geniigend trockenen Abfalle zu pilierten Feinseifen. Eine weitere 
Verwertung der Abfalle wird durch Verschmelzen bewirkt, das auf 
verschiedene Weise erfolgen kann. 

1. Man lost 50 kg Abfalle in etwa 18-20 kg reinem Wasser, laBt 
dann einige Zeit langsam sieden und richtet die Seife mit 25gradiger 
Lauge auf leichten Stich abo Nachdem der vorhandene Schaum ver
sotten, wird die ziemlich fliissige Seife durch ein Sieb gegeben, gefarbt, 
parfiimiert und in die Form zum Erkalten gegeben. 

2. Man bringt 19,5 kg Talg, 10,5 kg Harz, etwa 225-230 kg Ab. 
:falle und 4,5 kg 15gradige PottaschelOsung in den Kessel, schOpft, 
wenn alles unter ofterem Umriihren bei langsamem Feuer gut ge
schmolzen ist, durch ein Drahtsieb in ein passendes Holz- oder Blech
gefaB und halt auf. diese Weise etwa ungeloste Seifenteile zuriick. In 
dem geleerten Kessel werden in etwa 14 kg 38gradige Atznatronlauge 
3 kg Kristallsoda gegeben, gelost und hierzu die durchgesiebte Sellen
losung, Farblosung und Parfiim geriihrt. 

3. In 50 kg einer kochend heiBen, aus gleichen Teilen Pottasche 
Chlorkalium und Salz hergestellten 15gradigen Losung werden all
mli.hlich 100 kg KokosseifenabfaIle so gelost, daB eine dicke Leimkern
selle entsteht,· die mit Kristallsoda oder in der kalten J ahreszeit mit 
starkem Salzwasser noch etwas gehartet werden kann. 

4. 100 kg Talg, 160 kg KokosseifenabfaIle, 55 kg Atznatronlauge 
von 34 0 Be, etwa 13 kg Pottaschelosung von 25 0 Be, etwa 7 kg kochen
des Wasser und 100-130 g heiBwasserlosliche, dunklere Farbe werden 
zusammen verarbeitet. 

Der Talg wird im Kessel iiber freiem Feuer geschmolzen und auf 
etwa 86 0 C erhitzt, damit die Abfalle bei schwachem Feuer unter Kriicken 
darin zergehen konnen. Wenn die ~sse etwa 90 0 C heiB ist, sind 
gewohnlich auch aIle AbfaIle zergangen, so diiB das Ganze nunmehr 
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durch ein Sieb in einen schon inzwischen stark angewarmten Doppel
kessel gegeben werden kann. Nun werden die 55 kg Lauge zugeriihrt, 
und die Masse gekriickt, bis sie anfanglich klumpig; schlieBlich wieder 
diinn geworden ist. In diesem Stadium muB die Sei.fe 'gleich gefarbt 
werden, da sie bei 85-90 0 C wieder dick wird undstark auflegt, so 
daB sie sogleich geformt werden kann. 

Riihren die Abfalle von ungefullten Seifen her, .sogibt man die 
25gradige PottaschelOsung schon beim Schmelz en der: Abfallein den 
Kessel; bei Verwendung von gefullten Kokosseifenabfallen setzt man 
die PottaschelOsung aber erst nach dem Einruhren der AtzJlatronlauge 
im Doppelkessel zu. 

Verwendet man Abfalle aus nur mit Zuckerlosung usw. gefullten 
Seifen, so ist zum SchluB ein etwas verandertes Verfahren notig, da 
sich die Seifenmasse im Doppelkessel zwar nach Zugabeq.er Atznatron
lauge und einigem Ruhren auch diinn zeigt, aber schneUl~ngundzahe 
wird. , . Die nun zugekriickte Pottaschelosung hilft zwa.r etwas,aber 
nicht' 'genugend, und man mnB deshalb 4-5 kg 24gradige SalzlOsung 
hinzugeben, wonach die Seife sofort kurz und scho,nrippig ,~d. 

5. In einem Kessel werden 10 kg 38gradige Atzriatronlauge kochend 
heiB gemacht und darin unter Ruhren 60~0 kg gut zerkleinerte 
Kokosseifenabfalle zum Zergehen gebracht. Nunmehr kriickt man 
der Seifenlosung 20 kg geschmolzenes Kokosol und Talg zu und 
stellt guten Verband her. Man kann auch umgekehrt arbeiten, in
dem man im heiBen 01 die Kokosseifenabfalle gut lO,st undd.a~n.i.p. 
feinem Strahl unter Ruhren die entsprechende 38gradige Atznatron
lauge hinzugibt. 

6. Die rationellste und in groBeren Betrieben meist ausgefu1rrte Ver
wendungsweise fur Kokosseifenabfalle ist die durch Pilieren. Man 
muB bei diesem Verfahren aber naturlich die Kokosseifenabfalle ebenso 
trocknen, wie es bei Kerngrundseifen geschieht, damit man nach dem 
Pilleren keine schmierigen, weichen Riegel aus der Seifenstrangpresse 
erhalt; allerdings darf man das Austrocknen auch nicht ubertreiben, 
da sich sonst die aus der Piliermaschine kommende Seife zusammen
hanglos und brocklig zeigt. Weiter ist ein Zusatz von etwa 8 % Kar
toffelmehl zu den angetrocknet~n Abfallen, die piliert werden, von 
Vorteil, weil die so erhaltene Seife im Gebrauche viel angenehmer und 
milder ist, als es sonst gewohnlich bei den k81tgetiihrten, nicht vollig 
neutralen Feinseifen der Fall ist. NaturgemaB verwaschen sieh der
artig pilierte Seifen auch auBerst sparsam, weil sie durch das Austrock
nen viel Feuchtigkeit (etwa 12 %) verloren haben. 

Wenn man die Feinseifenabfalle vor dem Pilieren nach Fa.rben 
sortiert hat, so istein Na.chfarben der Seife nicht mehr erforderlich; 
ferner ist oft nur ein geringes Nachparfumieren notwendig, dO; ·die Ab
falle in der Regel noch Wohlgeruch besitzen. 

Vorschriften ffir Feinseifen auf kaltem Wege. 
Die Fettansatze der nachstehend gegebenen Vorschriften konnen 

in beliebiger Weise gewechselt oder verandert werden. 
S c h r a u th, Handbuch der SeifenCabrikation. 5. AuD. 34 
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Achatseife. 

ISO kg Kokosol, 
25 " NatronIauge von 38° Be, 

1 " Glyzerin, 
15 g Ka.rdinaJrot, in 

600 " kochendem Wasser gelost, 
160 " Lavendelol, 
136 " Terpineol, 
120 " Bergamottol, 
24 " Eugenol. 

Adlerseife, braun. 

50 kg Kokosol, 
25 " NatronIauge von 38° Be, 
20 g Brillantbraun, 

225 " CassiaOl, 
115 " Perubalsam, 
110 " Nelker.ol. 

Adlerseife, gelb. 

50 kg Kokosol, 
25 " NatronIauge von 38° Be, 
14 g Uranin-HeUgelb, in 

600 " kochendem Wasser gelOst, 
150 " CassiaOl, 
105 " KiimmelOl, 
105 " Lavendelol. 

Adlerseife, weill. 

50 kg Kokosol, 
25 " Natronla.uge von 38° Be, 
2 " PottaschelOsung von 16° Be, 

110 g Gingergrasol, 
80 " Kiimmelol, 
80 " LavendelOl, 
80 " Thymen. 

Adlerseife, rot. 

50 kg KokosOl, 
25 " NatronIauge von 38° Be, 
15 g Kardina.lrot, in 

600 " kochendem Wasser gelOst, 
310 " Cassiaol, 
100 " Anisol, 
100 .. Mirbanol. 

Adlerseife. orange. 

50 kg Kokosol, 
25 " Natronla.uge von 38° Be, 
15 g Uranin-Orange, in 

600 " kochendem Wasser gelOst, 
175 " Cassiaol, 
175 " ZitroneUol. 

Akazienseife. 
48 kg Kokosol, 
2 " Talg, 
2 " Adeps la.nae, 

25 " Natronla.tige von 38° B.e, 
15 g Laubgriin M., 
4 " Uranin-HeUgelb, 
2 " Cumarin, 
4 " Vanillin, 

10 " AuMpine, 
12 " Nerolin lia (Y ara- Yara), 

152 " Eugenol, 
220 " Petitgrainol. 

Alpenblumenseife. 
25 kg Kokosol, 
12,5" Talg, 
12,5 " Schweinefett, 
25 "Natronlauge von 37° Be, 

150 g ~rillant-Seifengriin, in heiJ3em 
01 anzureiben, 

100 " Zitronenol, 
75 " LavendelOl, 
75 " Pefferminzol, . 
60 " Salbeiol, 
60 " Rosmarinol, 
30 " Zimtol. 

Alpenbukettseife. 
25 kg KokosOl, 
25 " Talg, 
25 " Natronla.uge von 37° Be, 
16 g Laubgriin, wasserlOslich, 

100 " Zitronenol, ... 
80 " Lavendelol, 
80 " Pfefferminzol, 
80 " Salbeiol, 
60 " Rosmarinol, 
40 " QuendelOl. 

Benzoeseife. 
25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 

• 25 " Natronla.uge von 37° Be, 
20 g Brilla.ntbraun, 

1000 " Benzoe, im Fett gelOst, 
100 " Nelkenol, 
50 " Perubalsam, 
20 " CassiaOl. 

Bergamottseife. 
25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
25 " Natronla.uge von 37° Be, 

150 g Brillant-Seifengriin, in heiJ3em 
01 anzureiben, 

500 " Glyzerin, 
330 " Bergamottol, 
60 " Geraniumol, 
10 " Moschustinktur. 



Feinseifen auf kaJ.tem Wege. 

Bimsteinseife. 

L 

60 kg Prima Ceylon-Kokosol, 
26 " NatronIauge von 37° Be, 

I " Glyzerin, 
~o " Bimsteinpulver, 
2 " Wasser, 

80 g Frankfurter Schwarrl; und . 
24 " f. Ultramarinblau, in helliem 01 

angerieben, 
1::0 " Terpineol, 
120 " Safrol, 
100 " Lavendelol, 
65 " CassiaOL 

Farbe und Bimstein werden dem 
hellien 01 rl;ugesetrl;t. 

II. 

~oo g Cassiaol, 
100 " Rosmarinol, 
60 " Safrol, 
10 " Nelkenol. 

Bittermandelseife. 

L 

47 kg Cochin-Kokosol, 
3 " Rizinusol, 

25 " Natronlauge von 37° Be, 
300 g kiinst!. Bittermandelol, 

60 " BergamottoI. 

II. 

50 kg Cochin-Kokosol, 
25 "Natronlauge von 38° Be, 
1,5 " Wasser, 

300 g kiinstl. BittermandelOl, 
80 " LavendelOl. 

Blumenseife. 

25 kg Kokosol, 
12,5" Talg, 

L 

12,5" Schweinefett, 
25 "NatronIauge von 37° Be, 
18 g Orient-Rosenrot, 

120 " Geraniumol, 
IOQ " Bergamottol, 
60 " Zitronenol, 
3Q " Rosenholzol, 
15 "Nelkenol, , 
15 " CassiaOl, 
15 " Moschustinktur. 

IL 
2 g Sultanagelb und 
2 " Brillantbraun, in 

200 " kochendem Wasser gelost, 
220 " BergamottOl, 

40 " Zedernholzol. 
20 " Petitgrainol, 
16 " Lavendelol. 
8 " Nelkenol, 
8 " Cassiaol, 

20 " Moschustinktur. 

Bukettseife. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 
25 g Windsorbraun. 

185 " Bergamottol, 
50 " Sassafrasol, 
50 " Nelkenol, 
50 " Thymen, 
25 " AurantioI 1 ), 
20 " Moschustinktur. 

II. 

150 g Gingergrasol, 
90 " LavendelOl, 
90 " Palmarosaol, 
45 " kiinstl. Bittermandelol, 
20 " Moschustinktur. 

Ceresseife. 

43 kg Kokosol, 
7 " vegetabl. Talg, 
7 " Adeps lanae, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
10 g Sultanagelb, 

300 " Terpineol, 
100 " Lavendelol, 
50 " BergamottOl, 
50 " Cumarin, 
20 " Moschustinktur. 

Chinaseife. 

25 kg Kokosol. 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 
20 g Purpurrot, 

160 " Bergamottol, 
100 " LavendelOl, 
100 " Zedernholzol, 
80 " Palmarosaol, 
60 " Zitronenol, 
30 " Moschustinktur. 

1) Franz Fritzsche & Co., Hamburg, Orangebliitenduft. 
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Goldcream-Seife. 

45 kg Kokosol, 
5 "Talg, 
1,5" Ceresin, 
3 "Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38° Be, 
6 g Sultanagelb, 

300 " Palmarosaol, 
60 " Zedernholzol, 
60 " Lemongrasol, 
40 " NelkenOl, 
40 " SandelholzOl, 
25 " Moschustinntur. 

Eau de Cologne-Seife. 

25 kg Kokosol, 
12,5" Talg, 

I. 

12,5" Schweinefett, 
25 "Natronlauge von 37° Be, 

300 g Bergamottol, 
100 " Zitronenol, 

25 " Neroliol, 
6 " Rosmarinol, 
6 " LavendelOl, 

25 " Moschustinktur. 

II. 

10 g Sultanagelb, 
135 " Zitronenol, 
90 " Bergamottol, 
90 " PortugalOl, 
67 " LavendelOl, 
23 " Rosmarinol, 
15 " Moschustinktur, 

Eibisch ·Seife. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 

I. 

25 g Natronlauge von 37 ° Be, 
16 " Uranin-Hellgelb, 

165 " LavendelOl, 
68 " Zitronenol, 
50 " KiimmelOl, 
33 " RosmarinOl, 
33 " Pfefferminzol, 
33 " Thymen. 

II. 

20 g Kardinalrot, 
250 " Lavendelol, 
50 " Zitronenol, 
53 " Petitgrainol, 
25 " Verbenaol, 
6 " Pfefferminzol. 

.Erdbeerseife. 

48 kg Kokosol, 
2 " Talg, 

25 " NatronIauge von 38° Be, 
18 g Kardinalrot, 

200 " Erdbeeriither, 
100 " Palmarosaol, 
100 " Terpineol, 
60 " FenchelOl. 

Eukalyptus -Seife. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 

1 " Adeps lanae, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 

8 g Sultanagelb, 
275 " Eukalyptusol, 
55 " Terpineol, 
55 " Geraniumol, 
22 " Isoeugenol. 

Familienseife, braun. 

20 g Brillantbraun, 
210 " Zitronellol, 

70 " Lemongrasol, 
70 " Cassiaol. 

Familienseife, gelb. 

18 g Sultanagelb, 
138 " Cassiaol, 
94 " KiimmelOl, 
94 " Lavendelol. 

Familienseife, orange. 

18 g Uranin-Orange, 
165 " Safrol, 
83 " Zitronellol, 
50 " CassiaOl, 
33 " FenchelOl, 

Familienseife, rosa. 

46 kg Kokosol, 
4 " Talg, 
3 " Adeps lanae, 

25 " Natronlauge von 37 ° Be, 
16 g Orient-Rosenrot, 

165 " LavendelOl, 
132 " LemongrasOl, 
67 " Zitronellol. 

Familienseife, rot. 

18 g Kardinalrot, 
140 " Safrol, 

70 " Thymen,' 
70 " Zedernholzol, 
70 " Kiimmelol. 



Feinseifen 'auf ka.1tem Wege. 

Familienseife, weill. 
165 g LavendeH:iI, 
100 " kiinstl. Bittermandelol, 

65 " Kiimmelol. 

Feinseife, ii berfettet. 
50 kg Kokosol, 
2,5" Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38 ° Be, 
220 g Gingergrasol, 
40 " Terpineol, 
40 " Bergamottol, 
30 " Nelkenol, 
10 " Patchouliol. 

Feinseife, iiberfettet, braun. 
50 kg Kokosol, 
2,5" Adeps la.nae, 

25 "Natronlauge von 3° Be, 
15 g Brillantbraun, 
5 " Sultanagelb, 

165 " Cassiaol, 
160 " Bergamottol, 
80 " Zitronenol, 
80 " Safrol. 

Feinseife, gefiillt, braun. 
50 kg Kokosol, 
15 " Talkum, 
26 " NatronIauge von 38 ° Be, 
25 g Brilla.ntbraun, 

180 " Safrol, 
120 " Zitronellol, 

50 " Cassiaol, 
50 " FenchelOl. 

Feinseife, gefiiUt, rot. 
50 kg Kokosol, 
25 " Talk, 
25 " NatronIauge von 28 ° Be, 
25 " Fiillungslauge, 
10 "Wasserglas von 38 ° Be, ge. 

mischt mit 
3 " Atzkalilauge von 38 ° Be, 

20 g Kardinalrot, 
300 " Zitronelol, 
150 " Bergamottol, 
150 " Lemongrasol. 

Feinseife, iiberfettet, rot. 
50 kg Kokosol, 
2,5" Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38°,Be, 
16 g Orlen -Rosenrot, 

220 " Terpineol, 
90 " Benzylazetat, 
20 " Geraniumol, 
3 " kiinstl. Moschus. 

Feins'eife, trans pa.rent. 

25 kg Kokosol, 
2,5" Rizinllsol, 

13,5" Natronlauge von 38° Be, 
2 " Pottaschlosung von 20° Be, 
1,5" ChIorkalium von 15° Be, 

180 g Pfefferminzol, 
125 " Zitronellol. 

Feinseife, gefiiUt, gelb. 
50 kg Kokosol, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 
8 " Fiillungslauge I oder II, 
8 " Wasserglas von 38 ° Be, ge· 

mischt mit 
2 " Atzkalilauge von 38 ° Be, 

16 g Sultanagelb, 
150 " Safrol, 
150 " Zitronellol; 
150 " Cassiaol. 

Feinseife, gefiiUt, cremefarbig. 
50 kg Kokosol, 
26 " Natronlauge von 38° Be, 
10 " Natronwassergla.s von 38° Be, 

gemischt mit 
3 " Wasser, 

20 " Pottaschlosung von 28° Be, 
20 " Salzlosung von 21 ° Be, 

6 g Sultanagelb, 
180 " Safrol, 
180 " ZitronelloI, 
90 " Kiimmelol, 
90 " Fenchelol. 

Feinseife, iiberfettet, gel blich. 
42 kg Kokosol, 

8 "Talg, 
1,5" Ceresin, 
2 "Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38° Be, 
5 g Sultanagelb, 

180 " LemongrasoI, 
90 " LavendelOl, 
90 " Cassiaol, 
90 " ZirtonelloI, 
10 " Moschustinktur. 

Fei nseife, iiberfettet, griin. 
50 kg Kokosol, 
2,5" Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38° Be, 
13 g Laubgriin M., 
3 " Uranin-Hellgelb, 

150 " Bergamottol, 
150 " Zitronellol, 
llO " PatchoulioI, 
30 " kiinstl. Bitterma.ndeloI. 
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Feinseife geftillt, 
lIO kg Kokosol, 
26~ .. Natronlauge von 380 Be, 
30 .. Fiillungslauge, 

Il10 g Zitronellol, 
150 .. Gingergrasol, 
150 .. Lavendelol. 

Fenchelseife. 
50 kg Kokos'ol, 
27% .. Natronlauge von 36 0 Be, 
10 g Laubgriin Mo, 
4 .. Uranin-Hellgelb, 

216 " Fenchelol, 
120 " KummelOL 

Fich tennadelseife. 
60 kg Kokosol, 
26 %" Natronlauge von 36 0 Be, 
20 g Brillantbraun, 

280 " Fichtennadelol, 
40 " Wacholderol, 
20 " Lavendelol, 
20 " Thymen. 

Fliederseife, weiJ3. 
48 kg Kokosol, 
2 " Talg, 
1 " Glyzerin, 

20 " Natronlauge von 38° Be, 
400 g Terpineol, 
20 " Hyazinthin. 

Fliederseife, blau. 
16 'g wasserlosliches Fliederviolett, 

200 " Terpineol, 
100 " Canangaol, 
50 " PalmarosaOL 

Floraseife. 

20 kg KokosOl, 
20 " Talg, 

L 

20 " Natronlauge von 37° Be, 
2 g Pottaschlosung von 160 Be, 
8 " Laubgrtin, 
3 " Uranin-Hellgelb, 

166 " Lavendelol, 
166 " CassiaOl, 

lS5 " Geraniumol, 
10 " Moschustinktur. 

n. 
15 g Laubgriln, 

100 " sti.l3es PomeranzenOl, 
100 " Sassafrasol, 
83 " Nelkenol, 
03 " KrauseminzOl, 
50 " Eukalyptusol, 
15 " Moschustinktur. 

Fragarol-S eife. 

20 kg Kokosol, 
20 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 

1 " Glyzerin, ' 
6 g Laubgriin Mo, , 
2 " Uranin-Hoohgelb, 

80 " Terpineol, 
80 " Amylazetat, 
32" Y ara- Yara, 

160 " Geraniumol, afrik., 
80 " Nelkenol. 

Glyzerinfet tseife. 

20 kg Kokosol, 
12%" Talg, 

L 

12 %" Schweinefett, 
20 "Natronlauge von 380 Be, 
o "Glyzerin von 24 ° Be, 

190 g Bergamottol, 
105 " Portugalol, 
45 " ktinstl. Bittermandelol, 

7 " Vetiverol. 

n. 
20 kg Kokosol, 
12%" Talg, 
12%" Olivenol, 
20 "Natronlauge von ~7° Be, 
12 g Uranin-Hellgelb, 

200 " Cassiaol, 
160 " Lemongrasol, 
40 " Lavendelol. 

Heliotropseife. 

15 g Brillantbraun, 
o " Sultanagelb, 

135 " Perubalsam, 
75 " Nelkenol, 
67 " Bergamottol, 
55 " PalmarosaOl, 
40 " Lavendelol, 
20 " Moschustinktur. 

Heuduftseife. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 

1 " Adeps lanae, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 
10 g Laubgrtin M., 
3 " Uranin-Hoohgelb, 

150 ,,' Bergamottol, 
125 " LavendelOl, 
50 " Thymen, 
50 " Cumarin" in Sprit galos1;, 
25 " Mosohustinktur. 



Feinseifen auf kaltem Wege. 

Honigseife. 
I. 

50 kg KokosOl, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 

1 " Wasser, 
18 g Uranin· Orange, 

300 " Zitronellol, 
56 " Lemongrasol, 
20 " Pfefferminzol. 

II. 
18 g Uranin· Orange, 

330 " Zitronellol, 
120 " Limonen. 

Hyazinthenseife. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 

L 

25 " Natronlauge von }7° Be, 
180 g Lavendelblau, in 01 angerieben, 
225 " ZimtoI, 
225 " Storaxessenz, 
55 " kiinst. BittermandelOl. 

IL 
300 g HyanzinthenbIiitenoI, 

20 " Moschustinktur. 

Ka millenseife. 
25 kg Kokosol, 
12 Y2" Talg, 
12 Y2" Schweienfett, 

1 Y2" Adeps Ianae, 
23 ,,~atronlauge von 38° Be, 
2 "AtzkaIilauge von 38 ° Be, 

10 g Sultanagelb, 
220 " Bergamottol, 
llO " Canangaol, 
55 " GeraniumoI, 
55 " KamillenolzitratI), 
28 " KiimmelOl, 
25 " LavendelOI, 
75 " Moschustinktur. 

Konigsseife. 
45 kg Kokosol, 
5 " 'l'aIg, 
1 " Ceresin, 
2 " Adeps lanae, 

25 " Natronlauge von 38 0 Be, 
12 g Orient·Rosenrot, 

180 " Palmarosaol, 
75 " Cassiaol, 
75 " FencheloI, 
75 " Nelkenol, 
38 " kiinstl. Bittermandelol, 
20 " Moschustinktur. 

Konkurrenz·S eife. 
170 g Bergamottol, 
125 " Linaloeol, 
60 " PalmarosaOl, 
60 " Zedernholzol, 
25 " Cassiaol, 
20 " Moschustinktur, 
2 " Heliotropin, 

1 Y2 " Cumarin. 

Krii.uterseife. 
25 kg Kokosol, 
12 Y2" Talg, 
12 Y2" Schweinefett, 
25 "Natronlauge von 37° Be, 

Y2 " Glyzerin, 
15 g Laubgriin ~, 
3 " Uranin·Hellgelb, 

200 " Kalmusol, 
200 " PfefferminzoL 

Kronenseife. 
L 

50 kg Kokosol, 
25 "Natronlauge von 38° Be, 
1 %" Wasser, 

16 g Brilla.ntrosa, 
150 " PalmarosaOl, 
150 " LavendeIol, 
151 " Zitronellol. 

IL 
16 g Uranin.Hellgelb, 

150 " Safrol, 
150 " ZitronellOl, 
150 " CassiaOl. 

IlL 
20 g Brillantbraun, 

300 " Zitronellol, 
100 " KiimmelOl, 
20 " Moschustinktur. 

Lanolinseife. 

40 kg KokosOl, 
10 " TaIg, 
3 " Lanolin, 

L 

25 " Natronlauge von 38 0 Be, 
20 g Brillantrosa, 

330 " BergamottoI, 
42 " ZimtoI, 
33 " Nelkenol, 
25 " LavendeIol, 
8 " Nerolin, in Sprit geIOst. 
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1) Oleum Chamomillae citratum wird durch Destillation von 1000 TIn. trockner 
Kamillen, die mit 2 TIn. Zitronenol (oder aus 6000 Tin. frischer Kamillen mit 
3 TIn. ZitronenOl) und der geniigenden Menge Wasser iibergossen sind, dargestellt. 
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IL_ 
16 g Orient-Rosemot, 

300 .. Linaloeol, 
90 .. Zitronenol, 
90 .. Lavendelol, 
20 .. Moschustinktur. 

Lanolin ·Goldoream ·Seife. 

25 kg KokosOl, 
25 .. Talg, 
I .. Ceresin, 
2 .. Lanolin, 

I. 

25 .. Natronlauge von 38 ° Be, 
6 g Sultanagelb, 

126 .. Geraniumol, 
100 .. Linaloeol, 
100 .. Nelkenol, 
102 .. Bergamottol, 
50 .. Lavendelol, 
35 .. EukalyptusoL 

IL 
150 g Bergamottol, , 
150 .. Linaloeol, 
120 " Nelkenol, 
120 .. Geraniumol, 

15 .. AurantioIl). 

Lilienmilchseife. 
45 kg Kokosol, 
5 .. f. Talg, 
1 .. Ceresin, 
1 .. Adeps lanae, 

25 .. Natronlauge von 38° Be, 
ISO g Geraniumol, 
90 .. Bergamottol, 
45 .. Petitgrainol, 
45 " Zitronenol, 
45 .. Lavendelol, 
23 .. Nelkenol, 
14 .. Bittermandelol, 
9 .. Patchouliol. 

Lindenbliitenseife. 
45 kg Kokosol, 
5 .. Talg, 
3 .. Adeps lanae, 

25 " Natronlauge von 38° Be. 
6 g Sllltan&gelb, 

225 " Zitronenol, 
113 " Gingergrasol, 
45 " Lavendelol, 
45 " .Il~enchelol, 
22 " Anisol, 
23 " CanangaOl, 
40 " Moschustinktur. 

Mai biu menseife. 
48 kg KokosOl, 

2 .. Talg, 
2 .. Adeps lanae, 

25 .. Natronlauge von 38° Be, 
6 g Laubgriin Mo, 
2 .. Uranin-Hellgelb, 

250 " Terpineol, 
125 .. Linaloeol, 
50 " Canangaol, 
15 .. Moschustinktur. 

MaiglOckchenseife. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 

I. 

1 " Adeps lanae, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 

1 " ff. Veilchenpulver, 
220 g Linaloeol, 
_55 " Sassafrasol, 
55 " Bergamottol, 
22 LavendelOl, 
22 Wintergriinol, 
25 :: Moschustinktur. 

II. 
50 kg Kokosol, 

3 " Adeps lanae, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 

225 g Linaloeol, 
75 " Canangaol, 
40 " Palmarosaol, 
20 " Moschustinktur. 

Mandelkleieseife. 
50 kg Kokosol, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 

I " Wasser, 
5 " Veilchenpulver, dam 01 ein

geriihrt, 
250 g kiinstl. Bittermandelol, 
50 " Bergamottol. 

Mandelseife. 
48 kg KokosOl, 
2 " Rizinusol, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
Yz " Glyzerin, 

250 g kiinstl. Bittermandelol I, 
50 " LavendelOL 

Milchseife. 
48 kg Kokosol, 
2 " Talg, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
1 " Glyzerin, 
3 .. Kaseinlosung, 

200 g Bergamottol, 
152 .. Linaloeol, 
56 " Lavendelol, 
80 " Benzoetinktur. 

1) Franz FritzBche & Co., Hamburg, Orangebliitenduft. 



Feinseifen auf kaltem Wege. 

Mille fleurs·Seife. 
330 g Bergamottol, 
60 " Zedernholzol, 
30 " Petitgrainol, 
24 " LavendelOl, 
12 " Cassiaol, 
12 " Nelkenol, 
25 " Moschustinktur. 

Moschusseife. 

25 kg Kokosol, 
22 " Talg, 

L 

3 " rohes Palmol, 
55 " Natronlauge von 37° Be, 
2 " Pomeranzenschalenpulver, 

200 g Zinnober, 
200 " Bergamottol, 
200 " Lavendelol, 
50 " Cassiaol, 
50 " Nelkenol, 

3 " Moschus, kiinstlich. 
II. 

75 g ZedernholzoI, 
75 " SassafrasOl, 
45 " LavendelOl, 
45 " Bergamottol, 
22 " ZimtoI, 
22 " Spikol, 
15 " Nelkenol, 

150 " Moschustinktur. 

Nelkenseife. 
L 

25 kg Kokosol, 
12,5" Talg, 
12,5" Schweinefett, 
25 "Natronlauge von 37° Be, 
16 g Purpurrot, 

220 " Nelkenol, 
55 " Bergamottol, 
55 " Cassiaol. 

48 kg Kokosol, 
2 " Rizinusol, 

u 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
16 g PurpUITot, 

160 " Nelkenol, 
80 " Lemongrasol, 
40 " Santalholzol, 
40 " Zitroneilol. 

OmnibuBseife, gelb. 
25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 
15 g Uranin-llellgelb, 

125 " .Anisol, 
125 " LavendelOl, 
125 " Zitroneilol. 

o mnibusseife, orange. 

48 kg Kokosol, 
2 " RizinusOl, 

25 " Natronlaouge von 38° Be, 
16 g Uranin· Orange, 

240 " Zitronellol, 
160 " Nelkenol, leicht. 

o mnibuBseife, brauD. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 
20 g Brillantbraun, 

130 " Safrol, 
130 " Terpineol, 
105 " LavendelOl, 
50 " Cassiaol. 

o mnibusseife, rot. 

50 kg Kokosol, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 
18 g Kardinalrot, 

160 " MirbanOl, 
80 " Bergamottol, 
50 " Nelkenol. 

OmnibuBseife, weiB. 

50 kg Kokosol, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 

1 " Wasser, 
210 g LavendelOl, 
150 " KiimmelOl. 

Orangenbl iitenseife. 

50 kg Kokosol, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 

1 " Glyzerin, 
12 g Uranin-Hellgelb, 

210 " Bergamottol, 
115 " Zitronenol, 

6 " Nerolin, in Sprit gel6st. 

Orangenseife. 

48 kg Kokosol, 
2 " Rizinusol, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
18 g Uranin· Orange, 

150 " PortugalOl, 
75 " LavendelOl, 
38 " Zitronellol, 
30 " Petitgrainol, 
30 " Limonen, 
16 " .Anis0l, 
10 " Moschustinktur. 
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Palmseife. 

25 kg Kokosol, 
12,5" Talg, 
12,5" Schweinefett, 
25 "Natronlauge von 37° Be, 
20 g Uranin-Orange, 

150 " BergamottoI, 
72 " LavendeIoI, 
66 " ZimtoI, 
42 " Nelkenol. 

Patchouliseife. 

25 kg KokosoI, 
25 " Talg, 

L 

25 " Natronlauge von 37° Be, 
15 g Laubgriin, 
3 " Hellgelb, 

110 " Patchouliol, 
110 " Lemongrasol, 
55 " PalmarosaOI, 
55 " Cassiaol. 

48 kg Kokosol, 
2 " Rizinusol, 

II. 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
15 g Laubgriin, 
3 " Uranin-Hellgelb, 

180 " PaImarosaoI, 
90 " PatchouliOl, 
90 " Zitronellol. 

Pfirsich bI utenseife. 

50 kg Kokosol, 
3 " Adeps lanae, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
12 g Orient-Rosenrot, 

145 BergamottoI, 
73 :: PalmarosaOI, 
45 " Nelkenol, 
45 " FenchelOl, 
45 " kiinstl. Bittermandelol. 

Phantasieseife. 

48 kg Kokosol, 
2 "Talg, 
1,5" Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38° Be, 
12 g Uranin-Hellgelb, 

160 " Safrol, 
90 " Cassiaol, 
45 " FenchelOl, 
45 " Lavendelol. 

PrinzeJ3seife. 
48 kg Kokosol, 
2 " Talg, 
2 " Adeps lanae, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
18 g BriIlantrosa, 

120 " BergamottOl, 
120 " Zitronenol, 
60 "Zedernholzol, 
60 " Krauseminzol, 
10 " Ncrolin, in Sprit gelost, 
25 " Moschustinktur. 

Reisbliitenseife. 
25 kg Kokosol, 
12,5" Talg, 
12,5" f. OlivenOl, 
25 "Natronlauge von 37° Be, 
5 "feinstes Reismehl, im Fett 

angeriihrt, 
150 g Zinnober, im {)1 verrieben, 
160 " Bergamottol, 
100 " PortugalOl, 
100 " GeraniumoI, 
100 " Mirbanol, 
25 " Benzoetinktur. 

Resedaseife. 
48 kg Kokosol, 
2 "Rizinusol, 
1,5" Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38° Be, 
20 g Resedagriin, 

200 " Geraniumol, 
50 " LavendeIoI, 
30 " Zitronellol, 
20 " Perubalsam, 
8 " PatchouIioJ, 

50 " Styrax liquidus. 
Rosenseife, einfache. 

50 kg Kokosol, 
1,5" Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38° Be, 
18 g Orient-Rosenrot, 

150 " Palmarosaol, 
150 " LavendelOl, 
150 " Zitrone lIol, 
20 " Moschustinktur. 

Rosenseife, rot. 
48 kg KokosoI, 
2 "Talg, 
1,5" Adeps lanae, 

25 "Natronlauge von 38° Be, 
18 g Orient-Rosenrot, 

180 " Geraniumol, 
135 " Gingergrasol, 
90 " BergamottoI, 
8 " kunstl. Bittermandelol, 

20 " Moschustinktur. 



Feinseifen a.uf ka.1tem Wege. 

Rosenseife, wei.B. 
25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 

1 " Glyzerin, 
150 g Geraniumol, 
150 " Bergamottol, 
75 " Zitronenol, 
6 " f. Lavendelol, 
4 " Vetiverol, 

20 " Moschustinktur. 

Sandseife. 
50 kg Kokosol, 
25 " NatronIauge von 38° Be, 

3 " Wasser, 
30 " feiner Sllbersand, 

200 g Cassiaol, 
67 Anisol, 
67 :: Mirbanol. 

Schokoladenseife. 
50 kg Kokosol, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 
25 g Brillantbraun, 

160 " Perubalsam, 
135 " Nelkenol, 
106 " Cassiaol, 
10 " Vanilleessenz. 

Sesamseife. 
37 kg Kokosol, 
13 " Sesamol, 
25 " Natronlauge von- 37° Be, 

150 g Anisol, 
150 " Zitronellol, 
100 " LavendelOl. 

Speikseife. 
I. 

45 kg Kokosol, 
5 Talg, 
2 " Adeps lanas, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
5 g Sultanagelb, 

160 " LavendelOl, 
80 " Sikol, 
40 " Geraniumol, 
40 " Patchouliol, 
40 " Palmarosaol, 
20 " Moschustinktur. 

II. 
120 g Zedernholzol, 
80 " Terpineol, 
70 " Patchouliol, 
30 " Baldrianol, 
20 " Geraniumol, 
15 " Cassiaol, 
5 " kiinstl. Moschus. 

Vanilleseife. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
2 " Adeps lanas, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
14 g Brillantbraun, 
3 " Sultanagelb, 

30 " Palmarosaol, 
40 " Nelkenol, 
40 " LavendelOl, 
80 " Perubalsam, 

150 " Benzoetinktur; 
250 " Vanilletinktur. 

Vaselinseife. 

L 
50 kg KokosBI, 
2,5" Vaselin, 

25 "Natronlauge von 38° Be, 
225 g Sassafrasol, -
135 " LavendelOl, 
45 " Rosmarinol, 
23 " Nelkenol, 
23 " kiinstl. BittermandelOl, 
15 " Moschustinktur. 

II. 

25 kg KokosOl, 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 

3 " Vase lin, 
12 g Orient-Rosenrot, 

225 " Portugalol, 
150 " Palmarosaol, 
75 " Kiimmelol, 
15 " kiinstl. BittermandelOl, 
15 " Moschust~tur. 

Veilchenseife, englisch. 

24 kg Kochin-Kokosol, 
3 "rohes Palmol, _ 
5 "Talg, 
1 "Veilchenwurzelpulver, 
1 % " Pomeranzenschalenpulver, 
%" fliissiger Storax, 

15%" Natronlauge von 38° Be, 
%" .Atzkalilauge von 38° Be, 

250 g Lavendelol, 
135 " Bergamottol, 
75 " Sassafrasol, 
70 " Peru balsam, 
10 " Ceylon-Zimtol, 
3 " Moschus, kiinstlich. 
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Veilchenseife. 

48 kg KokosOl, 
. 2 " Talg, 

1 " Adeps lanae, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 
16 g Brillantbraun, 
50 " Zinnober, 

308 " Lavendeltil, 
220 " Perubalsam, 

56 " CassiaOl, 
20 " Moschustinktur. 

Viktoriaseife. 

25 kg KokosOl, 
25 " Talg, 
1 " Adeps lanae, 

25 " Natronlauge von 37° Be, 
16 g Orient-Rosenrot, 

240 " PalmarosaOl, 
160 " Bergamottol, 

30 " Nelkenol, 
30 " Cassiaol, 
20 " Moschustinktur. 

Waldduftseife. 

47 kg Kokosol, 
3 " Talg, 
1 " Adeps lanae, 

25 " Natronlauge von 38° Be, 
8 g Laubgriin, 
3 " Uranin-Hellgelb, 

180 " Bornylazetat, 
120 " Linaloeol, 
60 " Lavendeltil. 

Waidmeisterseife. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
1 " Adeps lanae, 

25 " Natroniauge von 37° Be, 
6 g Laubgriin, 
2 " Uranin-Hellgelb, 

350 " Bergamottol, 
18 " Cumarin, 
12 " Patchouliol, 
15 Moschustinktur. 

Windsorseife, weill. 

25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 
2 " Pottaschlosung von 15 ° Be, 

150 g Lavendelol, 
135 " Kiimmelol, 

45 " Thymen, 
15 " Fenchelol. 

Windsorseife, gelb. 
25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37 ° Be, 
16 g Chinagelb, 

146 " Lavendelol, 
76 " Kiimmeltil, 
70 " Sassafrasol, 
35 " Cassiaol, 
23 " Fencheltil. 

Windsorseife, braun. 
25 kg Kokosol, 
25 " Talg, 
25 " Natronlauge von 37° Be, 
25 g Lederbraun, 

145 Lavendeliil, 
96 Kiimmeltil, 
60 Sassafrasol, 
48 " Cassiaol, 
12 " Zitronellol, 
20 " Moschustinktur. 

Wollfettseife. 
32 kg Kokosol, 
6 " TaIg, 
3 " Adeps lanae, 

19 " Natronlauge von 38° Be, 
4 g Sultanagelb, 

200 " Gingergrasol, 
100 " Zitronellol, 
100 " Limonen. 

Ylang- Ylangseife. 
50 kg Kokosol, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 
% " Glyzerin, 

300 g Canangaol, 
100 " Benzoesaure-Methylester 

(Niobeol), 
50 " Geraniumol, Reunion, 
40 " MOllchustinktur. 

Zimtseife. 
48 kg Kokosiil, 

2 " rohes Palmol, 
25 " Natronlauge von 38° Be, 
20 g Lederbraun, 

150 " Zimtol, 
75 Cassiaol, 
60 Sassafrasol, 
60 " Bergamottol. 

Zitronenseife. 
48 kg Kokosol, 

2 " Talg, 
25 " NatronIauge von 38 ° Be, 
16 g Chinagelb, 

150 " Zitronenol, 
133 " Bergamottol, 
34 " Lavendelol, 
17 " Nelkenol. 
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Pilierte Seifen. 

Die Herstellnng der Grllndseifen. 

Vor Erorterung der fUr die Fabrikation der pilierten Seifen in Be
tracht kommenden technischen MaBnahmen sollen zunaehst in kurzen 
Ziigen die wesentlichen Momente hervorgehoben werden, dureh deren 
Beaehtung aHein ein gutes, haltbares, dabei aber aueh konkurrenz
fahiges Produkt ermoglieht werden kann. Denn nur wenn man sieh 
der Zweeke und Ziele, die anzustreben sind, klar bewuBt ist, wird man 
mit dem notwendigen Verstandnis an die Fabrikation selbst heran
treten konnen. 

Das wiehtigste Material fiir die pilierten Seiien 1) ist die sogenannte 
Grundseife, die gewissermaBen den Grund bildet, auf welehem sieh die 
ganze Fabrikation aufbaut. Nur wenn diese Grundseife tadelfrei her
gestellt ist, laBt sich auch das Endprodukt in seiner groBten V 011-
kommenheit erzielen,. wohingegen aus einer fehlerhaften Grundseife nie 
ein den berechtigten Erwartungen entsprechendes Erzeugnis hergestellt 
werdenkann. 

Welches sind nun die Anforderungen, die an eine gut gehaltene 
Grundseife gesteHt werden miissen. 

Zunachst und vor allen Dingen muB betont werden, daB eine Grund
seHe vollstandig neutral sein muB oder, mit anderen Worten gesagt, 
kein ungebundenes Alkali enthalten darf. Eine alkalische Seife wiirde 
beim Gebrauch empfindliche Raut reizen, und auBerdem lluch nicht 
die erforderliche Plastizitat besitzen. ~ondern f3tets wehr oder weniger 
kqrz-_lJ,.I,\d..,htiiQJWg. scm, was zur Folge hat, daB sie niemals in tadellos 
glatten Strangen aus der Seifenstrangpresse hervorgehen kann. Als 
weitere, naturgemaB notwendige Folge hiervon werden auch die ge
preBten Stiicke rissig und schuJ?pig ausfaHen, manchmal mehr, manch
mal weniger, je nach dem mehr oder minder vorhandenen Alkali
iiberschuB. 

Man konnte ja nun diesen Dbelstand leicht umgehen, wenn man der 
SeHe anstatt des Alkaliiiberschusses einen kleinen DberschuB an un
verseiftem Fett belieBe und in der Tat stellt man auch schon seit langerer 
Zeit sogenannte iiberfettete SeHen her, die jedoch eine besondere Gat
tung fiir sich bilden. Wo sie nicht zu speziell medizinischen Zwecken 
dienen, fiihrt man die Dberfettung erst nachtraglich an den sachgemaB 
hergestellten SeHen beim Pilieren durch Zusatze von Lanolin, Vaselin 
usw. aus. Wiirde man ihnen dagegen bei der Verseifung schon einen, 
wenn auch geringen DberschuB von Fett belassen, so wiirde man nie 
haltbare SeHen erzielen konnen, da sich schon nach kurzer Zeit ein 
unangenehmer Fettgeruch bemerkbar machen wiirde, dem selbstdie 
starkste Parfiimierung nicht standhalten konnte. Selbst die besten 

1) Die pilierten Seifen werden·vielfach auch als »Fettseifenc gehandelt, 
eine Bezeichnung, die von dem ersten Fabrikanten dieser Seifen in Deutschland, 
C. G. Kammerer in Dessau, herriihrt, aber sehr ungliicklich gewahlt ist, da 
alle unsere Seifen Fettseifen sind. 



642 Die spezielle Technologie der Feinseifen. 

und haltbarsten Parfums, ebenso intensive Geruchsverstarkungen durch 
Moschus und Patchouli und andere Stoffevermogen das Ranzigwerden 
fehlerhaft gesottener Seifen nicht aufzuhalten. Aus dem eben Gesagten 
geht also deutlich hervor, daB nur solche Grundseifen als gut getroffen 
anzusprechen sind, die weder unverseiftes Fett noch unverseiftes 
Alkali enthalten. Gestattet ist jedoch in jedem Falle eingeringer Zusatz 
(2-5 %) von freier Rizinllso1saure oder Rizinusolsulfosaure, der einer
seits die Wirkung etwa vorhandenen freien Alkalis neutralisiert, anderer
seits, wie schon mehrfach hervorgehoben wurde l ), das Schaumvermogen. 
der Grundseifen wesentlich erhOht, ohne daB diese spaterhin ranzig 
werden oder sonst Eigensehaften annehmen, die ihrer Verwendung 
hinderlich waren. 

Was die zu verwendenden atherischen Ole und synthetischen Riech
stoffe betrifft, so ist es naturlich selbstverstandlich, daB bei deren Ver
wendung hinsichtlich besserer oder billigerer Qualitaten der fur die fertige 
Seife veranschlagte Preis maBgebend ist. Es sei daher nochmals aus
driicklich darauf hingewiesen, daB bei sachgemaBer Zusammenstellung 
der geeigneten Riechstoffe nicht nur die groBten Effekte zu erzielen, 
sondern in getreuer Nachbildung bestimmter Blumengeriiche geradezu 
uberraschende Erfolge zu erzielen sind. 

Bezuglich der Aufmachung und Verpackung der Seifen sei bemerkt, 
daB man daran nicht sparen solI, falls der Preis dies erlaubt; denn 
auch hier gilt das Sprichwort: Das Kleid macht den Mann! Bei einer 
feineren Seife ist auch eine feine Verpackung unerlaBlich; denn nach 
dieser beurteilt man die Ware, und man bekommt fur ein und dieselbe 
Seife in eleganter Verpackung mit Leichtigkeit oft den doppelten Preis, 
den man fiir uneingepackte oder gewohnlich verpackte Ware erhalt. 
AuBerdem hat die Verpackung noch einen anderen wesentlichen Vorteil 
fiir sich - namlich die groBere Haltbarkeit des Geruches. Schon die 
unmittelbare Beriihrung der Ware mit der Luft beeinfluBt die Halt
barkeit zarter Geriiche, noch mehr aber die Verbindung von Luft und 
Licht zugleich. Man kann den Beweis fiir das Gesagte an solchen Seifen 
ersehen, die einige Zeit offen oder eingepackt in einem. Schaufenster 
gelegen und den feinsten Teil ihres Duftes verloren haben. 

Die Herstellung der pilierten Feinseifen geschieht in folgender Weise: 
Die in moglichst rein weiBer Farbe hergestellte Grundseife, uber 

deren Darstellung weiter unten noch eingehendere Mitteilungen ge
macht werden, wird nach erfolgter Abkuhlung in Riegel nnd darauf 
vermittels einer Spanhobelmaschine in moglichst feine Spane zerteilt 
und getrocknet, wobei ein Gewichtsverlust von 15-18 % stattfindet. 
Die soweit ausgetrocknete Seife ist nun erst brauchbar zur weiteren 
Verarbeitung. Sie kommt zunachst in abgewogenen Mengen auf die 
Piliermaschine (Broyeuse), die auch als Seifenreibemaschine bezeichnet 
wird. Diese Maschine ist ein Apparat, der 3-4 Walzen, in besonderen 
Fallen auch durch Zusammenstellung von zwei 4walzigen Maschinen 
8 Walzen aus Granit oder Granit-Syenit enthalt und sowohl fUr Hand-

1) VgI. S. 89, 122 u. 361. 
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als auch fiir Kraftbetrieb eingerichtet sein kann. 1m allgemeinen ist 
jedoch der Betrieb einer Maschine mit mehr als drei Walzen von Hand 
aus wegen des starken Kraftverbrauches ausgeschlossen. Auf dieser 
Maschine, deren Walzen sich nach Bedarf enger und weiter stellen 
lassen, werden die vorher abgewogenen Spane zunachst bei einem 
einmaligen Gange durch Zerquetschen zerldeinert. Nun gibt man zu 
der Masse das Parfiim und die gewiinschte Farbe hinzu und laBt dann 
die Maschine noch einige Touren laufen, wodurch die Zusatze zu feinster 
Verteilung gelangen. Man kann sich aber auch zum Vermischen der 
Farben und Parfiims einer sogenannten Mischtrommel bedienen, was 
die Sache wesentlich vereinfacht. 

Wenn sich die Seifenspane in richtig angetrocknetem Zustande be
fanden, so wird ein vier- bis sechsmaliger Durchgang durch die Walzen 
geniigen, um bei der nachfolgenden Zusammenpressung in der Seifen
strangpresse (Peloteuse) einen glatten und blanken Strang zu erhalten. 
Einer nicht geniigend weit ausgetrockneten Seife muB hingegen die 
iiberfliissige Feuchtigkeit durch ofteres Walzen entzogen werden, wes
halb man stets auf einen geniigenden Vorrat an trockener Seife halten 
sollte, um unnotigen Zeitverlust zu vermeiden. 

In vorstehendem sind die Grundziige der bis jetzt allgemein ge
brauchlichen Methode zur Herstellung pilierter Seiten angegeben; doch 
ist man schon seit langeren Jahren imstande, mit Hilfe des schon wieder
holt erwahnten Verfahrens von A. und E. des Cressonieres in Briissel 
die ganze Fabrikation auf die Zeit von einigen Tagen abzukiirzen. Denn 
dieses Verfahren ermoglicht es, dem Siedekessel entnommene noch 
fliissige Seife durch ein eigenartig angeordnetes Walzwerk erstarren zu 
lassen, von dem sie dann durch einen Messerapparat abgestriehen und 
in Streifen oder Bander geteilt wird. Diese fallen sodann auf ein ro
tierendes Drahtgewebe, das sich in einem durch Dampf erwarmten 
Gehause befindet. Warme und Luftzug bewirken die Trocknung, so daB 
die an einem Ende des Apparates eingefiihrte fliissige Seife am anderen 
Ende in Form von getrockneten gleichmaBigen Seifenbandern wieder 
herauskommtI ). 

Wie schon erwahnt, werden ahnliche Apparate heute auch von 
vielen deutschen Maschinenfabriken hergestellt, die sich in vielen groBe
ren Haus- und Feinseifenfabriken sehr gut bewahren und recht be
friedigende Erzeugnisse Hefern. 

Beim Sieden der Seifen ist es nicht unbedingt notig, sich hinsichtlich 
der Starke der Laugen an ein bestimmtes Schema zu binden; es kommt 
hierbei vielmehr in Betracht, ob man mit Dampf oder mit Feuer arbeitet 
und ob der eventuell benutzte Dampf viel oder wenig Wasser mit in 
den Kessel bringt, was wieder von seinem mehr oder minder hohem 
Druck und von der Lange der Dampfleitungen abhangig ist. 1m all
gemeinen soIl aber doch gesagt sein, daB man Grundseifen am besten 
mit nicht zu starken Laugen siedet, weil so die Verseifung eine voll
standigere ist und die Seife selbst bei Anwesenheit von viel Wasser 

1) V gl. S. 8 u. 233. 
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besser ausgewaschen wird, was beides zu ihrer Haltbarkeit beitragt. 
Man konnte beispielsweise die ganze Lauge auf 25-26 ° Be stellen und 
hiervon ein Drittel auf 12-15° Be, ein Drittel auf 18-20° Be ver
dunnen. Nachdem man den ganzen Fettansatz mit Ausnahme des 
Kokosoles im Kessel hat, leitet man die Verseifung mit der schwachsten 
Lauge ein, wobei zu beachten ist, daB aIle Lauge verseift ist, ehe man 
neue hinzugibt. Man versiedet so zunachst die schwachste Lauge und 
dann die nachstfolgend starkere. Wenn alles genugend lange versotten 
ist, so daB kein Stich mehr bemerkbar wird, salzt man die Seife soweit 
ab, bis sich eine klare Unterlauge zeigt, die nach zweistundiger Ruhe, 
oder wenn es auf die Zeit nicht ankommt, noch besser am nachsten 
Tage mittels der Laugenpumpe entfernt wird. Je nach den gegebenen 
Verhaltnissen kann man sie auch durch einen AblaBhahn entfernen 
oder die Seife in einen anderen Kessel uberschopfen. Dann bringt man 
nochmals ein Quantum 1O-12gradigen Salzwassers nebst einigen 
100 kg der starken Restlauge in den Kessel und laBt die Seife damit 
einige Stunden sieden. Bei einer reinen Seife muB die so erhaltene 
Unterlauge wasserhell sein; eine braungefarbte Unterlauge weist auf 
noch in der Seife enthaltene Unreinigkeiten hin, die jedenfalls durch 
Behandeln mit schwachem Salzwasser entfernt werden mussen. Nach 
wiederholtem Entfernen der Unterlauge kommt schlieBlich der Rest 
der noch vorhandeIien Lauge in den Kessel. Die Seife wird noch ein 
bis zwei Stunden lang gesotten, damit man die Gewahr erhalt, daB die 
Verseifung vollstandig erfolgt ist. Nun erst setzt man das Kokosol 
hinzu. Nach Bindung des uberschussigen Alkalis muB die Seife nun
mehr wieder leicht und flussig sieden, so daB man mit der Korrektur 
der Abrichtung beginnen kann, die am besten an Hand der Phenol
phtalernreaktion verfolgt wird. 

1st die Seife gut getroffen, so muB sie aIle Merkmale zeigen, die fUr 
ein gutes Absetzen in Frage kommen und in erster Linie gut verschliffen 
sein. Nicht genugend flussige Seifen sind eventueIl mit 2-3 gradigem 
Salzwasser nachzuschleifen, bis der richtige Flussigkeitsgrad erreicht 
ist. Nach genugendem Absitzen kommt die Seife in die Form oder 
wird, wenn eine entsprechende Apparatur vorhanden ist, sofort weiter
verarbeitet. 

1m folgenden seien sodann einige Ansatze ffir die Herstellung der 
erforderlichen Grundseifen mitgeteilt. 

Fur weiBe und gefarbte Seifen: 
100 Teile bester Parfiimerietalg, 

10-15-25 " gutes Kokosol. 
50 Teile Parfiimerietalg, 
50 " BaumOl, 

KokosOl wie oben. 
75 Teile Parfiimerietalg, 
25 " ErdnuBol (helles Vorschlagol), 

Kokosol wie oben. 
50 Teile Parfiimerietalg, 
50 " Schweinefett, Pferdefett od. dgl., 

Kokosol wie oben. 
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Fiir gelbweiBe, gelbe und braune Seifen: 

1.00 Teile gebleichtes Palmol, 
Kokosol. wie oben 

50 Teile gebleichtes Palmol, 
25 " Talg oder andere Fette, 
25 " ErdnuJ351 wie oben erwahnt, 

Kokosol wie oben. 
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Auch ahnliche Kompositionen lassen sich, je nach Bediirfnh und 
Preislage, in allen Variationen aufstellen, zumal da man keineswegs 
allein auf die Verwendung von Neutralfetten angewiesen ist, sondern 
beispielsweise auch Hartoleine, sofern sie frei sind von groBeren Mengen 
von Unverseifbarem, in Verbindung mit gebleichtem Palmol zu Grund
seifen recht gut verwenden kann. 

Auch £reie Fettsauren, die alsdann mit Karbonat zu verseifen sind 1), 
lassen sich in bekannter Weise verarbeiten, indem man das warm
fliissige Gemisch der zu verarbeitenden Fettsauren unter fortgesetztem 
Riihren in eine heiGe Soda16sung allmahlich einbringt. Wenn die Seife 
nach Zugabe der fiir die Verseifung des vorhandenen Neutralfettes er
forderlichen Atzlauge schlieBlich abgerichtet und verschliffen ist, wird 
ausgesalzen und die abgeschiedene klare Seife geformt oder durch einen 
Kiihl- und Trockenapparat geleitet, um sie in etwa 15 Minuten pilier
fahig zu erhalten. 

Die Ausbeute an ·Grundseife aus Fetten betragt 153-154 %, aus 
Fettsauren etwa 160 %. 

Eine gut getroffene Grundseife laBt sich schon nach dem Erkalten 
recht leicht daraufhin beurteilen, ob sie bei der maschinellen Bearbeitung 
eine zusammenhangende, glatte, nicht rissig oder schuppig aussehende 
Ware ergeben wird. Eine Seife, die allen Anforderungen entspricht, 
muB schon ungetrocknet eine gewisse Zahigkeit besitzen und zwischen 
den Fingern gut verknetbar sein, ohne brocklig zu werden oder kurz 
abzubrechen. Erfiillt sie auBerdem noch die notwendige Anforderung 
moglichster Geruchlosigkeit und darf man ferner iiberzeugt sein, daB 
sie. nicht ranzig wird, so wird sie sich nach dem Trocknen auch gut 
verarbeiten, und ein in jeder Hinsicht befriedigendes Erzeugnis er
warten lassen. 

1st hingegen eine fertig abgekiihlte Grundseife schon im Anschnitt 
kurz und brocklig und entbehrt beirn Kneten zwischen den Handen des 
notigen Zusammenhaltes, so werden diese Eigenschaften nach dem 
Austrocknen noch um so mehr hervortreten. Man wird weder eine 
glatte Feinseife daraus herstellen konnen, noch wird ein homogenes 
Gefiige erreichbar sein.· Derartige Seifen sind gewohnlich zu scharf 
gehalten oder mit mehr Kochsalz behandelt, als unumganglich notig 
war. Gleichwohl soll hier ausdriicklich nochmals darauf hingewiesen 
werden, daB eine wiederholte Behandlung mit Kochsalz wesentlich zur 
ErhOhung der Haltbarkeit der Seifen beitragt, daB es weiter aber not-

1) V gl. S. 133 fr. 
s c h r aut h. Handbuch der Seifenfabrikation. 5. AuO. 
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wendig ist, alles etwa in der Seife mechanisch verteilte Salz durch sorg
faltiges Ausschleifen zum Absetzen zu bringen. 

Die apparative Verarbeitung der Grundseifen. 
Nachdem die in den Formen erkaltete oder in Kiihiapparaten er

haltene Grundseife zu Riegel geschnitten ist, werden diese letzteren in 
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einem Raume aufgestellt, der entweder heizbar ist oder von trockener 
Zugluft durchstromt wird, damit die aufgestellte Beife moglichst bald 
den zur Verarbeitung notigen Trockengrad erlangt. AuBerdem werden 
zur Beschleunigung des Trockenprozesses die oberflachlich angetrock
neten Seifenriegel mit Hille einer Spanhobelmaschine ~erkleinert und 
die so erzielten Seifenspane auf Horden ausgebreitet. 

Diese Horden bestehen aus langlich viereckigen Holzrahmen, die 
einen aufgenagelten Boden von Rohleinen, Drell oder auch verzinktem 
Drahtgeflecht besitzen, wie aus Fig. 149 ersichtlichist. 

Um ein moglichst rasches Trocknen der Seifenspane zu erzielen, 
diirfen dieselben nicht zu hoch iibereinander aufgeschiittet werden, da 
anderenfalls die trocknende Luft keinen guten Durehgang findet. Die 
getrockneten Seifenspane kommen alsdann in abgewogenen Mengen 
in emen Mischkasten, in welchem sie mit Hilfe eines geeigneten Instru
mentes, wie z. B. eines hOlzernen Riihrspatens, mit dem Parfiim, der 
Farbe und gegebenenfalls mit 2-3 % freier Rizinusolsaure vermischt 
werden. An die Stelle dieser Mischkasten sind seit langerer Zeit auch 
wohl allgemein die automatischen Mischmaschinen getreten, die selbst
tatig das Untermischen der Parfiims und der Farben besorgen und viel 
schneller und inniger mischen, als dies in den Mischkasten von Hand 
moglich ist. 

Die recht gut gemischten Seifenspane kommen clann zur weiteren 
Verarbeitung in die Piliermaschine, wo sie zwischen Walzen so zer
quetscht und durcheinander geknetet werden, daB sie nach 4-5maligem 
Umgang eine vollkommen homogene Masse darstellen, die das Parfiim 
und die Farbe in feinst verteiltem Zustande enthalt. Diese Seifenmasse 
wird durch Messer in Gestalt langer Bander von der letzten Walze der 
Piliermaschine schlieBlich abgestrichen und in einem untergestellten 
fahrbaren Kasten gesammelt, um alsdann zwecks Weiterverarbeitung 
der Seifenstrangpresse zugefiihrt zu werden. 

Die Seifenstrangpresse iibernimmt die Arbeit des Zll$ammenballens 
der Seifenbander und preBt sie schlieBlich in Form von Seifenstangen 
durch Mundstiicke von beliebiger GroBe und From, die an der Miindung 
eingesetzt sind, hemus, so daB man nur notig hat, die erhaltenen Riegel 
in Stiicke von gewiinschtem Gewicht auf der Stiickenschneidemaschine 
zu zerteilen und dann zu pressen. . 

1m folgenden soIl nunmehr zunachst eine eingehendere Beschreibung 
der fiir die Herstellung pilierte Seifen in Frage kommenden, oben schon 
erwahnten Maschinen folgen, und zwar solI ihre Besprechung in der 
Reihenfolge geschehen, die ihren aufeinanderfolgenden Funktionen 
entspricht. 

Die pilierten Seifen sind eine franzosische Erfindung, und so sind 
naturgemaB die ersten Maschinen zu ihrer Herstellung in Frankreich 
gebaut worden. Namentlich waren es Beyer freres in Paris, die 
lange Zeit auf diesem Gebiete tonangebend waren. Als sich die Fa
brikation der pilierten Seifen auch in Deutschland einbiirgerte, bezog 
man die Maschinen dazu anfanglich aus Frankreich; doch nicht lange 
dauerte es, bis sich auch deutsche Maschinenfabriken mit ihrer An-

35* 
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fertigung befa.6ten, wobei ihnen zunachst allerdings die franzosischen 
Maschinen als V orbild dienten. Heute ist eine . Anzah! deutscher 

Fig. 150. Seifenhobelmaschinen fiir Handbetrieb. 

Firmen in der Konstruktion solcher Maschinen ihre eigenen Wege ge
gangen und leistet auf diesem Gebiete ganz Hervorragendes. 

Fig 101. 

DieSeifenhobelmaschinen dienen, 
wie schon erwahnt, zum Zerhobeln 
der Grundseifenriegel in schmale, 
diinne Spane. Sie bestehen aus 
einer wagrechten, auf einer Saule 

Fig. 162. 

Seifenhobelmaschinen fiir Kraftbetrieb. 

oder FuBgestell gelagerten Welle, die 1, 2 oder 4 sogenannte Messer
scheiben tragt, d. h. einerseits eben bearbeitete Scheiben mit je 2 - 6 radial 
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angeordneten Schlitzen, in denen iiber die ·Vorderflache der Scheiben 
0,5 bis 1 mm herausstehende teils glatte, teils gezahnte Messer an
geschraubt sind. Die Messerscheiben sind von Ge~ausen umgeben, die 
je einen schrag nach unten gegen die Messerseite hinfiihrenden Fiihrungs
schacht tr3gen. Die in die Fiihrungsschachte gesteckten Seifenriegel 
driicken mit dem unteren Ende gegen die vorstehenden Messer und 
gleiten durch ihr Eigengewicht in dem MaBe nach, wie die Messer unten 
abhobeln. Die abgehobelten Spahne werden in einem untergestellten 
Sammelkasten aufgefangen. 

Die Maschinen werden in 4 GroBen geliefert. 
GroBe 1 mit 1 Messerscheibe zu 2 Messern (Fig. 150), 
GroBe 2 mit 1 Messerscheibe zu 4 Messern (Fig. 151), 
GroBe 3 mit 2 Messerscheiben a. 6 Messer (Fig. 152), 
GroBe 4 mit 4 Messerscheiben a. 6 Messer. 

Fig. 153 a. Fig. 153e. 

GroBe 1 ist fiir Rand- oder Riemenantrieb geeignet, 2-4 nur fiir 
Riemenantrieb. Die Messer der Maschinen sind leich~ zuganglich und 
verstellbar, um nach Belieben diinnere oder dickere Spahne erzielen 
zu konnen. Die Freilegung der Messerscheiben behufs Reinigung oder 
Verstellung der Messer geschieht bei GroBen 1 und 2 durch Auf
klappen der vorderen Gehausewand, bei GroBen 3 und 4 durch Ab
heben der Gehause. 

Fig. 153a und c zeigen die Einzelheiten einer doppelseitigen Robel
maschine ftir Maschinenbetrieb. A und A sind die beiden Scheiben, 
die auf einer Welle befestigt sind, welche sich mit einer Geschwindig
keit von 70 Umdrehungen in der Minute bewegt. Jede der beiden 
Scheiben A ist mit sechs scharfen, nahezu radial gestellten Messern 
besetzt, wovon drei (a in Fig. 153c) glatt und drei (b) in derWeise ge
zahnt sind, wie Fig. 153b zeigt. Die Messer sind ahnlich wie bei den 
gewohnlichen Gurkenhobeln tiber entsprechenden Schlitzen in . der 
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Scheibe angeordnet ... Die Welle B laUft in zwei Lagern, die auf zwei 
guBeisernen Standern befestigt sind. 

Zwischen dem FuBgestell befindet sich ein groBer, mit Zink aus
geschlagener Holzkasten G, der zur Aufnahme der von der Maschine 
gelieferten Spane bestimmt ist. Die Rohseife wird den Messern durch 
die schragstehende Rinne H zugefiihrt, deren unteres Ende in eine 
Blechtrommel I miindet, welche die Scheiben genau umschlieBt. 

Wie im Vorstehenden hervorgehoben wurde, bedarf das Erkalten 
der Grundseifen in den Formen langere Zeit, weshalb der Fabrikant 
genotigt ist, viel Kapital in seinem Seifenvorrat anzulegen, was natiir
lich mit groBen Zinsverlusten verbunden ist. Es sind daher schon 
seit langerer Zeit verschiedenartige Versuche gemacht worden, den 
langdauernden und kostspieligen ErstarrungsprozeB der frisch ge
sottenen Seifen zu umgehen und die Seife aus dem Siedekessel moglichst 
am gleichen Tage in verkaufsfahige Feinseifen umzuwandeln. Heute 
gibt es verschiedene Methoden zur Erreichung dieses Zweckes, die 
durchschnittlich allgemein mit gutem Erfolge angewandt werden. Als 
eine d,r ersten bahnbrechenden Firmen ist in dieser Hinsicht jedoch 
die Firma A. & E. des Cressonieres in Briissel hervorgetreten, deren 
fiir diesen Zweck erfundene Maschine vorbildlich fiir aIle ahnlichen 
Einrichtungen gewesen ist. In Deutschland fiihrte zuerst die Firma 
J oh. Hauff, Berlin-Lichtenberg, ahnIiche Apparate ein, die sehr 
leistungsfahig, aber natiirlich auch entsprechend kostspielig sind. Sie 
sind nur dort am Platze, wo man sie voll ausnutzen kann, und setzen 
daher neben groBerer Betriebseinrichtung auch eine groBe Absatz
moglichkeit voraus. 

Bei einer Tagesleistung bis ungefahr 1000 kg empfiehlt es sich, die 
Grundseife nach der alten Methode in Formen, oder besser noch in 
Seifenplattenkiihlapparaten, zu kiihlen, in Riegel zu schneiden und 
diese Riegel auf der. Spanhobelmaschine in Spane zu hobeln; bei einer 
Tagesleistung von iiber 1000 kg empfiehlt sich aber die direkte Ver
arbeitung der heiBen. £liissigen Grundseife. 

Wahrend man friiher das Mischen der trockenen Grundseife mit 
Parfiim und Farben, in einem mit Zinkblech ausgeschlagenen Kasten, 
wie oben beschrieben, mittels eines dazu geeigenten Instrumentes vor
nahm, hat man jetzt auch diese Arbeit einer Maschine, der Misch
maschine, iibertragen. Dieselbe ist folgendermaBen konstruiert: Auf 
einem eisernen Gestell, das seinerseits wieder von einem guBeisernen 
SO(~kel getragen wird. ruht ein zylinderformiger, oben offener BehaIter, 
der mit einem Deckel versehen ist. Mitten durch diesen Zylinder ist 
eine Welle gefiihrt, deren beide Enden je in einem Lagerbock liegen 
und so ihre Fiihrung erhalten. AuBerdem steht ein Ende der Welle 
durch Zahnrader mit Riemenscheiben in Verbindung, die den Antrieb 
der Welle vermitteln. An der Welle befinden sich verzinnte Misch
£liigel, und auch das Innere des MischbehaIters ist verzinnt, so daB 
ein etwaiges Rosten der mit der Seife in Beriihrung kommenden Teile 
verhindert und eine leichtere Reinigung der· Maschine ermoglicht ist. 
Dar Fiillungsraum des Behalters ist so groB, daB er bis 100 kg Seife 
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aufzunehmen imstande ist, die zugleich mit dem erforderlichen Parfum, 
der Farbe und sonst etwa beabsichtigten Zusatzen in die Mischmaschine 
eingefiillt werden, deren Deckel geschlossen wird. Durch Einriicken 
der arbeitenden Riemenscheibe wird dann die Welle in Bewegung und 
die an ihr befestigten Flugel in Umdrehung versetzt, so daB die Seifen
spane cnregisch durcheinander geschuttelt werden. Die Mischung mit 
den ubrigen Zusatzen geht dann so gleichmaBig vor sich, daB in der 
Piliermaschine unter Umstanden nur noch ein zweimaliges Durch
mahlen erforderlich ist, wahrend ein solches ohne Verwendung einer 

Fig. 154 a. Mischmaschine HiI' Grundseifenspane. 

Mischmaschine wohl 5-6 mal notig erscheint. Das Mischen selbst 
erfordert nur eine Zeitdauer von 5-10 Minuten, und da der Misch
behalter um seine eigene Achse drehbar ist, so laBt sich mittels einer 
Kippvorrichtung die Offnung nach unten hin bewegen, so daB bei ab
genommenem Deckel die Mischflugel eincselbsttatige Entleerung nach 
unten bewirken. 

Wahrend die oben beschriebene Mischmaschine lediglich dem Zweck 
dienen soll, die Zutaten den Seifenspanen beizumischen, und die Misch
£lugel behufs leichter Reinigung nur breite, glatte Flachen aufweisen, 
sind die neuestenMischmaschinen mit zwei entgegengesetzt arbeitenden 
Mischflugeln dazu bestimmt, die Seifenspane gleichzeitig zu zerkleinern. 
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Zu diesem Zwecke sind sie mit rechenartigen Mischflugeln versehen, 
welche die Seifenspane zu einem groben Pulver verarbeiten. Die Ver
mischung der Seife mit Farbe und Parfum ist daher eine noch innigere 
als bei der alteren Konstruktion. 

Fig. 154a und b zeigen eine solche Maschine von W.Ri voir in 
Offenbach, geschlossen in Arbeitsstellung und gekippt und geoffnet 
in Entleerungsstellung. 

Fig. 154 b. Mischmaschine fUr Grundseifenspiine. 

Nach dem Passieren der Mischmaschine gelangt die mit dem Parfum 
und der Farbe innig vermischte Grundseife, wie bereits gesagt, in die 
Piliermaschine, die nunmehr die weitere Hauptarbeit zu leisten hat. 

Die urspriinglichste und einfachste Form der Piliermaschinen be
stand in zwei auf 'einem eisernen Gestell angebrachten, nebeneinander 
liegenden, steinernen Walzen, die in ihrer Langsrichtung von eisernen 
Wellen zentrisch durchbohrt, an beiden Enden drehbar gelagert und 
fur Handbetrieb eingerichtet waren. 'Ober diesen Walzen war ein h6lzer
ner Fullkasten angebracht, der zur Aufnahme der Seifenspane diente. 
Die Maschine war wie gesagt nur fur Handbetrieb eingerichtet und das 
Pilleren damit erforderte viel Zeit, da die oben eingeschutteten Spane 
unten sogleich wieder durchfielen und deshalb immer von neuem so-
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lange aufgebracht werden muBten, bis die Seife fertig war. Do. man 
mit solchen einfachen Maschinen bei groBerem Bedarf natiirlich nicht 
leistungsfahig w8{, so erfand man zunachst eine Dreiwalzenmaschine, 
deren zwei erste Walzen die Seife aufnahmen und auf eine dritte iiber
trugen, von der sie alsdann duraheinen Messerapparat abgestrichen 
wurde, urn in einen untergestellten Kasten zu fallen und dann immer 
wieder von neuem auf die Maschine gebracht zu werden. Eine solche 
Maschine, wie sie auch heute noch als Versuchsmaschine von der Firma 
C.E. Rost & Co., Dresden, gebaut wird, ist aus Fig~ 155. ersichtlich. 
Do. aber auch das Arbeiten mit Maschinen dieser Bauart · noch immer 
sehDzeitraubend war,so konstruierte man schlieBlich eine Vierwalzen
IDaachine, die so angeordnet ist, daB die vorn eingeschiittete Seife von 

Fig.1OO. Piliermaschine (SeifemeibemasebineT fitr Vetsueliszwecke. 

dem ersten Walzenpaare aufgenommen, von der zweiten Walze aber 
zugleich auf die Mher gelegene dritte iibertragen wird. Dies wiederholt 
sich von der dritten nach der iiber dieser liegenden vierten Walze, 
die nun an der nach vorn liegenden, dem ersten Walzenpaare ~ge
kehrten Seite zwei Abstreichmesserpaare besitzt. . Das untere dient 
dazu, die Seife a.us der Maschine herauszubefOrdern; das obere hingegen 
liefertdie Seife iIi den Trichter zuriick, der bis iiber die erste Walze 
hiriaus gebaut iat. Der Trichter ist wagerecht in zwei iibereinander
liegeftde Halften geteilt, die durch eine herausziehbare Lade getrennt 
sind..; 1st das Seifenquantum durchgemahlen und in das obere Trichter
abteil zUrUckgelaufen, so zieht man die Lade heraus, und die Seife 
gemngt: d.ann wieder zum ersten Walzenpaare. SolI die Seife dann 
schlieBlich aus der Maschine herausgeliefert werden, so wird daB, obere 
AhStrichmesserpaar ge16st, wahrend das untere vermittels Schrauben 
an die Walzenfest angedriickt wird. Hierdurch wird die Seife abge-
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strichen und faUt in einen unter der Maschine stehenden Transport
kasten. 

Nun kann man das hintere Messerpaar wieder abo. und das vordere 
anstellen, neue Seife in den Fiillkasten bringen und in vorbeschriebener 
Weise weiter arbeiten. Solche vierwalzigen Maschinen eignen sich 
jedoch nicht mehr fur den Handbetrieb, da sie einen ganz bedeutenden 
Kraftaufwand erfordern. 

Das Prinzip der tibertragbarkeit der Seife von einer Walze auf 
die anderen beruht auf der ungleichen Geschwindigkeit, mit der die 
letzteren in Umlauf gesetzt werden. 

So erfaBt z. B. das erste Walzenpaar die Seife und zerquetscht sie der
art, da6 sie an der zweiten Walze, die sich mit groBerer Geschwindigkeit 

Fig. 156a. Pilit"rmlischille ISeifcnreibemaschine 
mit 4 Walzen, Seitenansicht). 

dreht als die erste, haften 
bleibt. Eine noch gro
Bere Umgangsgeschwin
digkeit hat wieder die 
dritte Walze, weshalb 
die Seife bei del' Abgabe 
von der zweiten Walze 
an dieser haften bleibt, 
und ganz derselbe Fall 
wiederholt sich mit der 
vierten Walze, die am 
schnellsten arbeitet. Das 
Quantum Seife, das diese 
vierte Walze an die Mes
ser abgibt, reprasentiert 
die Leistung der ganzen 
Maschine in einem be
stimmten Zeitraume. 

Fig. 156a und b zei
gen zunachst eine Mahl
maschine mit vier Wal
zen. Diese hat ein Unter
gestell aus GuBeisen, · das 

aus einem Stuck besteht. Daran ist das erste Walzenpaar B und C 
befestigt, und dariiber befindet sich der Trichter D, in welchen die 
Seifenspane eingebracht werden. Auf dem Untergestell befinden sich 
zwei schrag stehende Trager, welche die Lagerstander der Walzen F 
und G des zweiten Paares umschlieBen, deren Arbeit die Seife zuletzt 
unterworfen wird. Die Lager des ersten Walzenpaares B und C sind 
im Innern eines Hohlraumes angeordnet, der oben von der Basis 
der genannten Trager begrenzt wird. Das Lager von C ist fest, 
aus einem Stuck gegossen und mit dem Lager · verbunden, das die 
Welle H tragt; dagegen ist das Lager von B beweglich, urn die 
Entfernung der beiden Zylinder voneinander· den jeweiligen Wun
Bchen entsprechend einstellen zu · konnen. Dies wird sehr leicht 
durch zwei Schrauben erreicht, die in die Lager selbst einge-
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schraubt und auBen mit Handgriffen d versehen sind, 'die ihre Be
wegung ermoglichen. 

Die Einrichtung des oberen Zylinderpaares ist viel komplizierter. 
Die Achsen dieser Zylinder ruhen an ihren Enden in den Lagern die 
sich innerhalb der Trager befinden. Letztere haben an der dem Zy
linder zugekehrten Seite eine Fuge, in welcher die Lager befestigt sind. 
Die Befestigung der letzteren ist eine solche, daB sowohl die Entfernung 
der Lager Fund G, wie der Lager Fund C voneinander reguliert werden 
kann. Der obere Teil der Trager ist beim Gang der Maschine mit einem 
festen Deckel bedeckt, der durch zwei Bolzen befestigt ist. Durch 
diesen Deckel geht eine Welle k hindurch, die mit dem unteren Lager 
verbunden i.st. Aber noch eine zweite Welle L geht durch die beiden 
Lager hindurch; sie ist im unteren Teil eingeschraubt, wahrend der durch 
den oberen hindurch 
gehende Teil glatt ist. 
Hieraus folgt, daB k und 
L sich um sich selbst 
drehen konnen, k, wenn 
man kl dreht, und L 
durch einen Mechanis
mus, der aus einer wage
rechten Achse f, zwei 
Schrauben ohne Ende fl 
und Triebradern g, die 
auf L befestigt sind, be
steht. Setzt man die 
beiden Achsen k in Be
wegung, so bleiben die 
unteren Lager, welche 
jene umschlieBen, unbe
weglich , wahrend sich I 

die beiden oberen Lager L 
frei bewegen lassen. - ---'-----------'----'---

liig.1560. Pili ... rrnascbine ( '~iren reibema9chine 
Hierdurch wird dieLage mil 4 Walzen, Vorderansicht). 
der Zylinder G und F 
zueinander geregelt. Der letztere bleibt bei dieser Art der Bewegung 
unverandert stehen; dreht man dagegen die Welle 1, indem . man 
auf f2 driickt, so werden die unteren Lager und derZylinder F 
in Bewegung gesetzt, wahrend der Zylinder C un"beweglich bleibt. 
Werden die unteren Lager nach oben bewegt, so bewegt sich auch die 
Welle k, die oberen Lager und der Zylinder G in gleicher Richtung mit, 
wahrend die Lage des Ietzteren zum Zylinder F bei dieser Bewegung 
nicht geandert wird. Der Verbindungsmechanismus derWellen L 
und khat eine sogenannte Isolierschraube, die gestattet, jede dieser 
Wellen einzeln in Bewegung zu setzen und dadurch den Parallelismus 
der Wellen zu ·regeln. 

Der Bewegungsmechanismus selbst besteht aus zwei Riemenscheiben, 
die auf der Achse H befestigt sind" und einem auf derselben Welle be~ 
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findlichen Zahnrad h, das mit 12 Zahnen versehen ist. Dieses Zahnrad 
greift unmittelbar in ein zweites Zahnrad i mit 55Zahnen ein, das auf 
der Achse des feststehenden Zylinders C befestigt ist. AtiBerdem 
greift das R&d i in ein R&d j von 27 Zahnen, das auf der Achse des 
Zylinders F befestigt ist. Die Zylinder C und B erhalten ihre Be· 
wegung durch die Rader k und 1 von 57 und 51 Zahnen, dagegen 
die Zylinder Fund G durch die Rader m und n von 51 und 42 
Zahnen. Man sieht hieraus leicht, daB die Zylinder eine verschiedene 
Umdrehungsgeschwindigkeit haben mussen, die nach dem Vorstehen· 
den das wesentlichste Moment fur die eigenartige Arbeitsweise der 
Maschine ist. 

1m Betriebe kommen die Seifenspane in den Trichter Dl und werden 
zuerst von dem Walzenpaar B und C verarbeitet. Sodann gelangt die 
Masse zwischen die Zylinder C und Fund schlieBlich zwischen G und F. 
Auf diese Weise ist die Seife einmal durch die Maschihe gegangen. Wie 
schon erwahnt, ist es notwendig, dieses Verfahren mehrere Male zu 
wiederholen, weshalb man die Seife von neuem in den Trichter gibt, 
was dadurch geschieht, daB die den Walzen anhaftende Masse nach 
dem Verlassen der Walze G aufgehalten und in den Rumpf D gebracht 
wird. Das Auffangen der Masse bei G geschieht mit Hilfe der Schaber N 
und N l' wovon der eine glatt, der andere gezahnt ist. SoIl die Seife 
aus der Maschine heraus, so bringt man an die Walze G zwei Abstreicher 
o und P an, die einen nochmaligen Durchgang durch die Walzen ver· 
hindern und die Masse in den Kasten Q befordern. 

Von der Erwagung ausgehend, daB es unrationell ist, verschieden 
groBe Arbeitsleistungen von gleich groBen Walzen ausfuhren zu lassen, 
und um die Moglichkeit zu bieten, weniger Arbeit von kleinen, mehr 
Arbeit dagegen . von groBeren Walzen leisten zu lassen, ist man 
dazu iibergegangen, Maschinen zu bauen, deren Anordnung dies be
riicksichtigt undbei deren Bau iiberhaupt das Bestreben vorherrscht, 
versehiedene im Laufe der Jahre als Mangel der bisherigenMaschinen 
erkannte Eigentiimlichkeiten zu beseitigen und an deren Stelle Besseres 
und Zweckentsprechenderes zu setzen. Namentlich die von der Firma 
Wilh. Rivoir in Offenbach a. M. herausgebrachten neuen Maschinen 
sind hier in erster Linie hervorzuheben, weshalh im folgenden naher 
auf die Eigentiimlichkeiten eingegangen wird, welche diese neuen 
Piliermaschinen von den bis jetzt im Gebrauche befindlichen alteren 
Systemen unterscheiden. Zunachst ist in Beriicksichtigung der oben 
erwahnten Tatsachen iiber die Notwendigkeit verschieden groBer 
Walzen der Bau der letzteren so ausgefuhrt, daB sich beispielsweise 
die,Durchmesser der kleinsten und groBten Walze wie 287: 410 ver
halten, wahrend die Lange der Walzen bei einer wie bei der anderen 
immer die gleiche innerhalb der Umrahmung bleibt. 

Infolge dieser Anordnung ergibt sich selbstverstandlich der Vorteil 
einer bedeutend geringeren Hobe und damit zusammenhangend ein 
wesentlich geringeres Gewicht der ganzen Maschine, 'auBerdem wird 
aber auch durch die niedrigere und gedrangtere Bauart an Raum ge
spart, und den alteren Systemen ,gegeniiber eine wesentlich leichtere 
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Bedienung ermoglicht, zumal da die zur Ingangsetzung notige Kraft 
eine geringere sein kann als bei den alten Maschinen. 

Der Fiilltrichter dieser Piliermaschinen ist sehr groB gehalten, so 
daB er zur Aufnahme groBerer Seifenquantitaten als bisher hinreicht 
und die Moglichkeit bietet, groBere Mengen einer Seifensorte in einer 
Charge fertigzustellen. Diese groBere Aufnahmefahigkeit findet jedoch 
ihren Ausdruck weniger in der Hohe, als vielmehr in derBreite des 
Trichters, so daB die Bedienung der Maschine trotzdem eine auBer
ordentlich bequeme ist. 

Besondere Erwahnung verdient auch die hier angewandte Antriebs
weise der Walzen, da im Gegensatz zu der bisherigen bei diesen neuen 
Piliermaschinen zunachst 
diejenigen Walzen durch 
die Antriebswelle ange
trieben werden, welche 
die groBte Umdrehungs
geschwindigkeit besitzen. 
Durch die zwischen den 
Walzen vermittelsderSei
fenschicht' stattfindende 
Reibung sucht nun die 
schneller gehende Walze 
die langsamer gehenden 
mitzureiBen, wodurch die 
Zahnrader entlastet wer
den und wiederum eine 
Ersparnis an Betriebs
kraft erreicht wird. Die 
Maschine selbst ruht auf 
einer starke.n aus einem 
StUck gegossenen Funda
mentplatte, die Stellung 
der Lagerbocke ist sicher 
und unverriickbar, so daB Fig. 157. Kleinere Piliermaschine mit 3 Walzen. 
Verschiebungen der Lager 
und Klemmung der Wellen in ihnen ausgeschlossen sind. Da die 
Zahnrader ferner mit gefrasten Zahnen versehen sind, so laufen diese 
Piliermaschinen leicht und vollkommen gerauschlos. 

Die Walzen der Maschine sind aus griinem Syenit (Diorit-Porphyr) 
hergestellt, der sich fUr den gegebenen Zweck wegen seiner Harte, Fein
kornigkeit und groBen GleichmaBigkeit als ei~ besonders vorziigliches 
Material bewahrt hat. 

Die Abstreichmesser sind in der Weise angeordnet, daB man je 
ein Messerpaar durch Betatigung eines Handrades oder mittels lIm
legen eine~ Handhebels zugleich ganz gleichmaBig (andriicken bzw. 
losen kann. Die Abnutzung der beiden Messer erfolgt hierdurch eben
falls gleichmaBig, was bei der bisherigen Anordnung nicht moglich 
war, weil jedes Messer einzeln angedriickt und gelOst werden muBte. 
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Die besprochenen Maschinen werden sowohl mit 3 als auch mit 
4 Walzen gebaut, wobei zu bemerken ist, daB die Seife, um fertig zu 
sein, eine dreiwalzige Maschine selbstverstandlich after passieren muB, 
als eine solche mit 4 Walzen. In: der Regel ist es notwendig, daB ein~ 
Seife, die auf eirier vierwalzigen Maschine 4 Touren zu machen . notig 
hat, eine Maschine mit 3 Walzen sechsmal passieren muB. 

Fig. 157 stellt eine dreiwalzige undFig. 1583. eine vierwalzige Pilier
maschine von Wilh. Rivoir dar, Fig. 158b diesel be Maschine in ihre 
Teile zerlegt. 

Fig. 158a. Moderne groBe Piliermaschine mit 4 Walzen (Riickansicht). 

Der Peloteuse oder Seifenstrangpresse kommt die Aufgabe 
zu, die in der Piliermaschine gemahlene, gefarbte und parfumierte 
Seife wieder zu einer festen, zusammenhangenden Masse zu ballen und 
in Gestalt von Riegeln, die in beliebig groBe Stucke geteilt werden, 
zur Presse zu liefern. Zur Erreichung dieses Zweckes bediente man sich 
fruher der verschiedenartigsten Maschinen, die in ihren wesentlichsten 
Teilen aus Hohlzylindern bestanden, die vertikal auf einem Gestell 
ruhten und an ihrem Ausgangsende mit auswechselbaren Mundstucken 
versehen waren. Der Zylinder wurde mit einer abgewogenen Menge 
Seife gefiiUt, die mittels eines in den Zylinder genau eingepaBten, dicht 
abschlieBenden Kolbens durch Hand- oder Maschinenbetrieb zusammen
gepreBt und durch die erwahnte Mundaffnung in Form von Riegeln 
herausgepreBt wurde, urn dann geteilt zur weiteren Verarbeitung unter 
die Seifenpresse zu kommen. Heute · gibt man aber ganz aUgemein 
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den kontinuierlich arbeitenden Strangpressen den Vorzug, die sofort 
nach Einfiilhingder. S!'lifezu arbeiten beginnen und ein fortwahrepdes 
Nachfiillen gestatten, ohne daB eine besondere Zusammenpressung und 
eine zeitweilige AuBerbetriebsetzung der Maschine notig ware. Die 
Strangpresse besteht aus einem auf dem FuBboden ' fest montierten, 
eisernen Tischgestell, auf welchem ebenfalls ein mit Einfiilltrichter 
versehener Hohlzylinder horizontal befestigt ist. Dieser Zylinder ist 
mit einer durchseine Langsachse hindurchgefiihrten Schneckenwelle 
versehen, die ihren Antrieb von hinten durch Zlihnrader erhalt. Der 
vordere Teil des Zylinders ist konisch und besitzt an seinem Endpunkte 
eineil Doppelmantel, der zur Aufnahme von Wasserdient, das durch 
Dampf oder in sonst geeigneter Weise erhitzt werdtm kann, was zur 
Erzielung einerglatten und blanken Oberflache der Seifenriegel not
wendig ist. Auf der oberen Seite des auBeren Mantels befindet sich 
daher eine eventuell verschlieBbare EinguBoffnung, auf der Unterseite 

Fig. 158b. Moderne groEe Piliermaschine mit 4 Walzen in ihre Teile zerlegt. 

ein Ablaufhahn, der zur Entleerung des Wassers nach stattgehabtem 
Gebrauche dient. Die Miindung des vorderen Konus ist mit einer 
Vorrichtung versehen, die eiil Auswechselnder Mundstiicke gestattet, 
die die Starke und Form der austretenden Seifenriegel regulieren. Die 
im Innern des Zylinders rotierende Schneckenwelle, die sich nach vorn 
verjiingt, reicht nur bis zu einem bestimmten Punkte in den vorderen 
Konus binein. An dieser Stelle wii-d vor dei·Schneckenwelle eine runde, 
mit vielen Offnungen versehene Scheibe eingesetzt, die den vorderen 
Teil des Konus von dem binteren Raume abschlieBt. Wenn nun die 
Schnecke die Seife nach vorn transportiert, so muB diese die Offnungen 
der genannten Scheibe passieren und preBt sich dann i., vorderen Teil 
des Konus so fest zusammen, daB sie die Strangpresse'ln Form eines 
homogenen, dichten und festen Stranges verlaBt. Behufs bequemer 
Reinigung ist der Konus mit einer Vorrichtung versehen, die seine 
Offnung und ein Vorziehen der Schneckenwelle ermoglicht. 

DieStrangpressen werden in verschiedenen GroBen gebaut, sodaB sie den 
Anforderungen sowohl kleinerer, alsaiIch grollerer Betriebe entsprechen. 
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Fig. 159a und b zeigen eine Seifenstrangpresse mit Schneckenwelle 
alterer Konstruktion. Durch den Trichter · Bl wird die Seife einer 

Fig.lb9a. Fig. 159b. 
Querschnitt und Riickansicht einer Seifenstrangpresse. 

Schnccke A zugefiihrt, die bei allmahlicp abnehmender Steigung sich 
derart verj iingt, daB der sie umschlieBend,e GuBmantel Al einen durch 

Fig. 160a. Seifenstrangpresse. 

Drehung aines Parallelstiickes erzeugten Rotationskorper bildet. Die 
von dersicb drehenden Sobnecke fortgesohobeneMasse wird desbalb 
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stark zusammengepreBt und schlieBlich durch ein Gitter a in das aus
avechselbare Mundstiick I gedriickt, das mit einer Doppelwand umgeben 
ist. Der zwischen dieser doppelten Wandung freibleibende Raum 
wird von Wasser durchstromt, das durch einen Gasbrenner erwarmt 
wird. Die Seife verlaBt schlieBlich das Mundstiick durch die kreis
formige, in dem aufgeschraubten Deckel befindlicheOffnung I in 
Form eines gleichmaBigen Stranges. 

Di"e Schneckenachse C erhalt ihre Drehung durch die Schraube E 
und das Wurmrad F, die von einem Gehause ganzlich umschlossen 
sind. Der PreBmantel Al wird gegen den Gestellteil B durch vier 
Schrauben c gehalten und von einer gegabelten Stiitze J getragen, an 
welche dasZahnlager H angepreBt ist. Nach dem Losen der Schrauben c 
laBt sich mit HiHe des durch das Handrad M drehbaren Getriebes L, 
das in den mit Zahnen versehenen Bogen H greift, der PreBmantel in 
die punktierte Lage (Fig. 159 a) brin
gen, worauf seine Reinigung be
quem vorgenommen werden kann. 

Fig. 160a zeigt eine Seifenstrang
presse moderner Konstruktion, wie 
sie von der Firma W. Rivoir in 
Offenbach gebaut wird. 

Wenngleich die meisten Seifen
strangpressen so eingeriehtet sind, 
daB die rotierende Schnecke die ge
mahlene Seife selbsttatig ergreift, 
so ist es doch haufig notig, das Ma
terial nachzustoBen,um ein einiger-
maBen gleichmaBiges Eintreten in Fig. 160 h. 
die Schnecke zu erreichen. Diese 
Operation ist gefahrlich, zumal die Arbeiter sie meist unnotigerweise 
mit der Hand vornehmen. Viele Strangpressen sind daher mit einem 
automatischen Stampfwerk ausgestattet, welches das Nachfiillen der 
Seife erleichtert und dafiir sorgt, daB die in den Trichter gebrachte 
Seife gleichmaBig von der Schnecke aufgenommen wird. Neuerdings 
hat man auch eine wesentliche Verbesserung dadurch getroffen, daB 
man an Stelle des Stampfwerkes zur zwanglaufigen Speisung der Schnecke 
eine Speisewalze (Fig. 160b) anordnete, welche gegen dieSchnecke lauft 
und ihren Zweck vorziiglich erfiillt. 

Der Einfiilltrichter der Strangpresse wird meist sehr groB gehalten, 
so daB man groBe Mangen Seife gleichzeitig hineingeben kann, und ein 
Nachhelfen oder Nachstopfen von Hand in jeder WeIse iiberfliissig wird. 

In Fig. 161 ist eine Strangpresse fiir groBere Leistungen, die von 
der Firma C. E. Rost & Co., Dresden geliefert wird und durch ihr 
gefiilliges Aussehen anspricht, abgebildet. 

Eine Besonderheit dieses Modelles ist, daB der Einschiittkasten 
durch Gelenke auf der einen und eine leichte losbare Feststellvorrichtung 
auf der anderen Seite leicht umlegbar eingerichtet ist, um die Eintritts
offnung in denPreBzylinder und dieSpeisewalze gut zuganglichzumachen. 

Schrauth, Handbuch der Seifonfabrikation. 5. Aufl. 36 



562 Die spezielle Technologie der Feinseifen. 

Die Forderschnecke kann infolge ihrer zylindrischen Form leicht 
aus dem PreBzylinder herausgezogen und wieder ordnungsgemaB ein-

gesetzt werden, so daB die griindliche Reinigung der Strangpressenach 
Arbeitsbeendigung oder vor Verarbeitung einer anderen Seifensorte 
sehr erleichtert wird. 
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Die aus derStrangpresse kommenden Seifenriegel mussen, ehe sie 
unter die Presse gelangen, in Stucke geteilt werden. Man bedient sich 
zu diesem Zwecke ziemlich allgemein solcher Maschinen, welche fur 
FuBbetrieb eingerichtet, ein freies Arbeiten mit beiden Handen ge
statten 1). Daneben hat man aber auch Stuckenschneidemaschinen 
konstruiert, welche unter Umgehung jeder Menschenkraft das Schnei
den der aus der Strangpres8e kommenden Seiferiegel in beliebig lange, 
stets gleich schwere Stucke bewerkstelligen. 

Fig. 162. 

Eine solche automatische Stiickschneidemaschine von Rivoir ist 
durch die Fig. 162 und 163 a und b dargestellt. Sie besteht in der 
Hauptsache in einer horizontalen, in ihren Lagern in der Langsrichtung 
verschiebbaren Welle e (Fig. 163); auf welcher das mit zwei Schneide
drahten n bespannte Schneiderad t, der Anschlag d, eine mit zwei An
schlagarmen i versehene Scheibe g und eine Federbandkuppelung l 
befestigt sind. Letztere steht mit der auf der nicht rotierenden Welle e 
durch Riemen angetriebenen, ununterbrochen rotierenden Riemen
scheibe h in Wechselwirkung. Wenn nun der aus der Strangpresse 

1) V gl. Figur 71. 

36* 
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kommende und iiber die Fiihrungen a und b in die Schneidemaschine 
eintretende Seifenstrang gegen den in seiner Langsrichtung beliebig 
und genau auf seinen Abstand vom Schneidedraht n, also auf Stiicken-

Fig. 163a. AufriLl 

Fig. 163 b. Grundril3. 
Fig. 163a und h. Automati8che Stiickenschneidemaschine. 



Pilierte Seifen. 565 

Hi.nge, einstellbaren Anschlag d stOBt und diesen Anschlag zuruck
schiebt, so wird auch die mit dem Anschlag fest verbundene Welle e 
mit allen auf ihr befestigten in der Langsrichtung' zuruck, also nach 
rechts geschoben, was die Betatigung der Bandkuppelung und damit 
die Drehung der Welle durch die Riemenscheibe 11, und folglich das 
Abschneiden des Seifenstiickes durch den Schneidedraht n des eben
falls in Drehbewegung versetzten Schneiderades I zur Folge hat. Durch 
die besondere Form der Scheibe g und die Betatigung des Anschlages 0 

wird hierbei das abgeschnittene Seifenstiick frei und fallt auf das 
Transporttuch herab, wahrend gleichzeitig durch den von einer Spiral-

Fig. 164. Automatische Stiickenschneidemaschine. 

feder gezogenen Hebel m das ganze System wieder in seine U rsprungs
stellung (also nach links) zuriickgeschoben, die Kuppelung ausgeruckt 
und dl'e Drehbewegung der Welle aufgehoben wird, wobei zugleich 
der gegen den Anschlag k anschlagende Arm i der Scheibe g dafiir 
sorgt, daB die Welle gerade eine halbe Umdrehung" macht. Hiermit 
steht dann die Maschine wieder in der Ursprungsstellung und ist fur 
das Abschneiden eines weiteren Stiickes bereit. Die Maschine schneidet 
also bei jeder halben Umdrehung der Welle e, deren Umdrehung der 
Seifenstrang selbst veranlaBt, von dem Seifenstrang ein Stiick ab, 
dessen Lange dem einstellbaren Abstande des Anschlages d vom 
Schneidedrahte n entspricht. " 

Auch C. E. Rost & Co. in Dresden haben eine mit der Strangpresse 
unmittelbar in Verbindung stehende automatische Seifenstrang-Ab
schneidemaschine hergestellt (Fig. 164). Die Arbeitsweise dieser Ma-
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schine ist etwa die folgende: Der aus dem Strangpressenmundstiick 
hervortretende Seifenstrang stoBt gegen eine an der Abschneidema
schine vorhandene Langen-Einstellvorrichtung und verschieht di~se 
in der Bewegungsrichtung solange, bis die gewiinschte Stiicklange er
reicht ist. In diesem Moment fallt eine Klinke in den Antriebsmecha
nismus ein und bewirkt eine entsprechende Drehung des zweiarmigen 
Schneidebiigels, der nunmehr ein Seifenstiick von der Seifenstange 
abschneidet. Da sich letztere naturgemaB ununterbrochen aus dem 
Pressenmundstiick heraus fortbewegt, muB der Schneidebiigel wahrend 
des Durchschneidens in der Strangrichtung mitwandern, um einen 
genau rechtwinkligen Schnitt auszufiihren. Danach aber geht er in 

Fig. 160. Trockenapparat mit Aufgabe von Seifen
platten oder Ri~geln von d~miiber .dem Apparat 

gelegenen Stockwerk aus. 

seine Anfangsstellung zu
ruck und ist fiir die 
Ausfiihrung des nachsten 
Schnittes bereit. 

Wie schon eingangs 
erwahnt 1), ist man im 
Lauf der Zeit dazu iiber
gegangen, den Erstar
rungs- und TrockenprozeB 
der Seife durch besondere 
Vorrichtungen abzukiir
zen, und besonders die 
Feinseifenindustrie hat 
ein groBes Interesse, die 
hier gewonnenen Erfah
rungen nutzbringend an

zuwenden, weil sie bei der Herstellung pilierter Seifen Grundseifen 
mit einem au Berst geringen Wassergehalt benotigt .. Es bietet daher 
auch einen wesentlichen Vorteil, die den verschiedenartigen Kiihl
apparaten entnommenen Platten unmittelbar einem Trockenapparat 
zuzufiihren. Die Anordnung solcher Trockenapparate (Fig. 165) ist 
der Firma C. E. Rost & Co. in Dresden geschiitzt und wird von ihr 
als Spezialitat zur Ausfiihrung gebracht. Unmittelbar iiber der 
Walzenmaschine, die dem Apparat selbst die Seife zufiihrt, und zwar 
meist in dem iiber der Maschine gelegenen Stockwerk, ist eine Zer
kleinerungsmaschine angeordnet, die die unzerteilten Seife~platten 
aufnimmt, in Spane schneidet und diese in den Einschiittkasten der 
Walzenmaschine fallen lliBt. 

In groBeren Betrieben, besonders aber in solchen, die ohne 
Kiihlanlage , arbeiten, ist es naturgemaB das Einfachste, dem 
Trockenapparat die Seife in fliissigem Zustande zuzufiihren, in 
dessen Kiililwalzwerk erstarren zu lassen und hierauf in der be
kannten Weise zu trocknen. Auch diese Bauart wird von der vor
genannten Firma als Spezialitat ausgefiihrt und ist hier durch Fig. 166 
veranschaulicht. 

I) Vgl. S. 232, 



Pilierte Saifen. 067 

Fig. 167 a und b zeigen die Einzelheiten eines Kiihlwalzwerkes, 
me es an den Grundseifen-Kiihl- undTrockenapparatenangebracht 
ist. Die Kiihlwalzen sind paarweise iibereinander angeordnet, die Sene 
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flieBt dem oberen Walzenpaare zu, wird durch Abstreichmesser ab
gestrichen, und fallt alsdann in das nachste Walzenpaar. 

Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin, daB die Walzen sehr leicht 
umstellbar sind, unbedingt die ihnen zugefiihrte Seife aufnehmen und 
weitergeben, ohne daB irgendwelche Gelegenheit zu Stockungen ge
boten ist. Einige andere Systeme arbeiten auch mit mehr als zwei 
Walzen hintereinander, so daB sich die Seife von der zweiten Walze 
a.uf die dritte und von der dritten auf die vierte und so fort iibertragen 
muB. Hierbei ist es j edoch auBeror®ntlich schwer, die W alzen so genau 
einzustellen, daB die tJbertragung richtig erfolgt. 

Fig. 167 a. Kiihlwalzwerk fUr fiiissige Grundseife. 

Die Wa.lzen selbst sind als Hohlwalzen ausgebildet und werden von 
Kiihlwasser durchflosSen, doch sollen sie nicht vollig kalt gehalten 
werden, da eine Erwarmung bis zu einem gewissen Grade durehaus 
vorteilhaft ist. Denn die Seife solI schon auf dem Kiihlwalzwerk einen 
wesentlichen Prozentsatz an Wasser verlieren, da ein Trockenapparat 
mit Kiihlwalzwerk ungefahr 20 % mehr leisten muB, als derselbe Appa
rat, dem in der Form gekiihlte und auf der Spanhobelmasehine zer
kleinerte Seife zugefiihrt wird. 

Der Bau des eigentliehen Trockenapparates selbst ist der gleiehe, 
ob gekiihlte Platten oder fliissige Seife getrockne~ werden sollen. In 
einem allseitig dieht abgesehlossenen Gehause sind mehrere Transport
tiieher iibereinander angeordnet, auf deren oberstes die zu troeknende 
Seife in Form von Spanen zuerst gelangt. Auf diesem Tueh wird die 
Seife in horizontaler Riehtung fortbewegt, faUt am Ende des ersten 
Tuehes auf das zweite und dritte und gelangt, schlieBlich in einen im 
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Trockenraume untergebrachten Wagen oder durch eine Offnung ins 
Freie, nachdem ihr durch eingefuhrte Trockenluft etwa 20 % an Feuch· 
tigkeit entzogen worden sind. 
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Die Zufuhrung der Trockenluft erfolgt durch einen Ventilator, der 
entweder saugend oder, weniger vorteilhaft, drtickend wirkt. Vor der 
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Beriihrung . mit der Seife wird die Trockenluft in einem Rippenrohr
system angewarmt und, nachdem sie den Trockenraum von unten 
nach oben durchstromt hat, an der hOchsten Stelle abgesaugt. Hier
durch wird erreicht, daB die auf dem untersten Transporttuch befind
liche, bereits weitgehend vorgetro(lknete Seife nur mit der eben aus 
der Heizkammer austretenden, fiir Feuchtigkeit besonders aufnahme
fahigen Luft in Beriihrung kommt und daher noch vollends getrocknet 
wird, wahrend das oberste Transporttuch, auf dem die noch nassl' und 
weiche Seife liegt, lediglich von der bereits fast mit Feuchtigkeit ge
sattigten abziehenden und abgekiihlten Luft beriihrt wird. 

Die Firma C. E. Rost & Co. in Dresden verwendet zu ihren mecha
nischen Seifentrockenapparaten ein besondl'rs luftdurchlassiges Spe
zialgewebe, welches ohne Fiihrungsketten einwandfrei arbeitet und 
wesentlich dauerhafter ist als die sonst iiblichen drahtgazeartigen 
Transporttiicher mit den engen Maschen, die sich sehr leicht mit Seife 
verschmieren und dann nicht mehr geniigend luftdurchlassig sind. 

Den gegebenen Raum- und Betriebsverhaltnissen kann bei Anord
nung der Trockenapparate in den meisten Fallen ohne Schwierigkeit 
Rechnung getragen werden. Bei niedrigen Betriebsraumen werden 
weniger Transporttiicher iibereinander angeordnet, die dann aber 
langer und breiter sein miissen, um die erforderliche Trockenflache zu 
erzielen. Die Aufgabe der Seife kann dann von dem iiber dem Appa
rate gelegenen Stockwerke aus, die Entnahme der getrockneten Seife 
von dem tiefer gelegenen erfolgen. Bei hohen Raumen dagegen werden 
vorteilhafterweise mehr Transporttiicher iibereinander angeordnet, 
um die verfiigbare Hohe auszunutzen und an Grundflache zu sparen. 

Fig. 168 stellt den neuesten Trockenapparat von Rivoir mit darauf 
montiertem Kiihlwalzwerk dar, dessen Vorteile im wesentlichen dadurch 
gegeben sind, daB ein Ventilator (oder zweiVentilatoren) am einenApparat
en de derart angeordnet ist, daB die Luft zwischen den Rippen der Heiz
korper hindurchden Apparat in Langsrichtung durchstromt. Die Trocken
luft findet bei dieser Anordnung nur sehr geringen Widerstand im Apparat 
und durchflieBt letzteren in groBer Menge unter giinstiger Ausnutzung 
der Ventilatorleistung, so daB aIle Transporttiicher dabei gleichmaBig 
bestrichen werden. 

Die Apparate dieses neuen Systems haben sich in der Praxis gut 
bewahrt. Ihr Nutzeffekt soIl hoher als der anderer Systeme sein, so daB 
bei gleicher Leistung Dampf- und Kraftverbrauch geringer sind als friiher. 

Der Apparat selbst besteht aus einem Kiihlwalzwerk mit 1-3 Paar 
Walzen aus Kruppschem HartguB, der WE-gen der Glasharte seiner 
Oberfiache den Gebrauch von scharfen Abstreichmessern aus Stahl er
laubt, die z.ur Erzielung diinner, leicht durchtrocknender Spane un
erlaBlich sind. Die Walzen und ihre Wellen sind hohl und mit Stopf
biichsen und Rohranschliissen fiir das Kiihlwasser versehen. Behufs 
innerer Reinigung sind die Walzen von den Wellen abnehmbar. Das 
Kiihlwalzwerk kann selbstverstandlich ohne weiteres auch zur Ver
arbeitung gehobelter Grundseifen benutzt werden, indem man zweck
maBigerweise iiber dem Kiihlwalzwerk eine Spanhobelmaschine an-
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ordnet, die die in Riegeln oder Platten zugefiihrte Seife in Spane 
zerkleinert. 

Das Transporttuch besitzt eine Breite von 1,5 m. Die Einzeltiicher 
bestehen aus starkem, dichtem Segeltuch, sind an den Kanten verstarkt 
und an Treibketten angenietet, welche die Tiicher zwanglaufig fiihren. 
Au6erdem sind die Tiicher von zahlreichen Tragwalzen aus nahtlosem, 
gezogenem Stahlrohr im Abstand von nur etwa 600 mm von Walze zu 
Walze abgetragen. Der Antrieb erfolgt auf beiden Apparatenden, derart, 
daB immer die oberen Kettenpaare (d. h. die die Seife tragenden Tuch
teile) die gezogenen und gestreckten sind. Die Anordnung von Ketten 
und Tragwalzen erlaubt es, die Tiicher ohne jede Spannung ganz locker 
laufen zu lassen, wodurch jeglicheBeanspruchung derselben vermieden 
ist und eine unbegrenzte Haltbarkeit erzielt wird. Die nutzbare Ober
flache der Tiicher ist so gr06 bemessen, daB die Seife sich nicht zu 
dicht schichtet, jeder einzelne Span von der Trockenluft geniigend 
getroffen werden kann und die Trocknung bei nicht zu, hoher Tem
peratur ~urchgefiihrt wird, um der Farbe der Seife nicht zu schaden. 
Die Schichtung der Seife erfolgt in nur 1,3 m Breite, damit beiderseits 
ein freier Rand bleibt und keine Seife ,herunterfallen und verloren 
gehen kann. 

N ach dem Passieren der Halfte der Transporttiicher wird die Seife 
nochmals durch ein Zwischenw/tlzwerk mit zwei fiir Wasserkiihlung 
eingerichteten Walzen zermahlen, um Spane mit einer neuen Ober
flache zu bilden und dadurch eine noch gleichma6igere Trocknung zli 
erzielen. 

Die Heizungsanlage wird aus Spezialheizkorpern gebildet, die aus 
nahtlosen Stahlrohren mit angepre6ten Rippen bestehen und voll
kommen frei von Dichtungsstellen, in Gruppen autogen zusammen
geschwei6t und so iibereinander und nebeneinander angeordnet sind, 
daB sie einzeln abgestellt und die Temperaturen im Apparat genau 
einreguIiert werden konnen. Ein oder zwei Ventilatoren von gr06em 
Fliigeldurchmesser sorgen fUr die notwendige Luftzirkulation. 

Das Ganze ist auf und inein Gehause aus Hartholz montiert, das 
stark, dicht und exakt gearbeitet, gro6tenteils mit Fenstern versehen 
ist, um das Innere des Apparates' stets vor Augen zu haben. 

SiimtIiche Lager am Apparat sind Kugellager, such die zahlreichen 
Tragwalzen der Tiicher laufen auf Kugeln, wodurch leichter Gang und 
geringer Kraftbedarf erzielt und der Verschmutzung des Apparates 
und der Seife durch SchmierOl vorgebeugt ist. 

Der ,Antrieb .des Apparates kann von einer Transmission aus er
folgen, doch ist ein direkter elektrischer Antrieb im allgemeinen vor
zuziehen. In letzterem FaIle ist ein Motor zum Antrieb des Kiihl
walzwerkes, des Tiichermechanismus und des ,Zwischenwalzwerkes, ein 
zweiter Motor zum Antrieb des Ventilators oder der Ventilatoren er
forderlich, die beide am dem Apparatgehause Platz finden. 

Fig. 169 zeigt im Schnitt den Dispositionsplan fiir eine moderne 
mittelgr06e Fabrik pilieiter Seifen. LiDks ist die Siederei angedeutet. 
Die zur Verarbeitung bestimmten Ole und Laugen werden durch 



Pilierte Saifen. 573 

Monteju8 oder Pumpe den tiber den Siedekessel angeordneten Laugen
und OlbehiiJtem zugefiihrt, um von da aus nach Bedarf den Siede-
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kesseln zuzuflieBen. Die abgesetzte Kernseife wird mittels Schwenkrohr 
aus dem Siedekessel abgelassen, flieBt einem mit Sieb versehenen 
Pumpenvorbehiilter zu, und die darunter aufgestellte Seifenpumpe 
pumpt die Seife in den Seifenvorratsbehalter im obersten Stockwerk 
der Feinseifenfabrik. 

Vom Seifenvorratsbehalter flieBt die Seile dem Kiihlwalzwerk des 
Trockenapparates zu, verlaBt den Trockenapparat in Form getrockneter 
Spane und zwar derart, daB sie durch die GeschoBdecke hindurch 
in groBe Sammelraume fallt. Fiir zwei Qualitaten Grundseife sind 
zwei Sammelraume nebeneinander angeordnet, die nach Wunsch ab
wechselnd vom Trockenapparat aus beschickt werden konnen. Es ist 
notwendig, diese Sammelraume so groB zu halten, daB die getrockneten 
Seifenspane sich in lockeren Haufen sammeln konnen, damit geniigend 
Luft hinzutreten und die warm vom Trockenapparat kommende Seife 
abkiihlen und ausdiinsten kann. 

Von den Sammelraumen aus wird die Seife vorteilhaft in 50 kg 
fassende Transportkisten abgewogen und zunachst der Mischmaschine, 
dann der Piliermaschine und Strangpresse zugefiihrt. Von hier ge
langt sie zu der automatischen Stiickschneidemaschine und wird schlieB
lich den im gleichen oder einem benachbarten Raum aufgestellten 
Stiickpressen zugefiihrt, wo sie ihre letzte Verkaufsform erhalt. 

V orschriften fur pilierte Feinseifen. 

lJber das Farben und Parfiimieren der pilierten Feinseifen ist schon 
eingangs gesprochen und auf die Grundzuge hingewiesen worden, welche 
in diesem FaIle von Bedeutung fUr die Sache selbst sind. Es soU nun 
an Hand verschiedener, mustergiiltiger Parfiimzusammenstellungen ge
zeigt werden, wie die einzelnen Geruchsstoffe zueinander passen und 
welche Quantitaten derselben ungefahr erforderlich sind. Jeder, der 
sich mit der Fabrikation pilierter Seifen beschiiftigen will, wird iibrigens 
wenn er den Preis kennt, den er fiir seine Seifen erzielt, zunachst die 
Gestehungskosten seiner Grundseifen berechnen miissen, sodann die 
Verarbeitungskosten, sowie die Handlungs- und sonstigen Unkosten, 
wie Aufmachung, Verpackung, Umsatzsteuer usw., darauf schlagen, 
um die Quantitat und Qualitat der atherischen Ole bestimmen zu 
konnen, welche er anwenden darf, damit ihm ein entsprechender Ge
winn verbleibt. 

Selbstverstandlich werden aber die nachstehend angegebenen Vor
schriften nur einen bedingten Wert haben konnen, da jede groJ3ere 
Feinseifenfabrik ihre eigenen, bewahrten Geruchskompositionen besitzt, 
welche als Fabrikationsgeheimnis behandelt werden, wahrend neu 
gegriindete Geschafte bestrebt sein miissen, durch eigenartige Zusam
menstellungen sich einen Kreis treuer Abnehmer zu sichern; denn nur 
das Neue, noch nicht Vertretene fiihrt dem neuen Geschaft vorzugs
weise Konsumenten zu, wahrend man das Altbewahrte auch nur beim 
alten, bewahrten Hersteller sucht und bevorzugt. 
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.Bi tter mandt'lseife. 

50 kg weiBe Grundseife. 

Parfiim: 
50 g Geraniumol, afrikanisches, 
50" Bergamottol, 

400" Bittermandelol, kiinstliches 
( chlorfrei). 

Canangaseife. 

50 kg Palmolgrundseife. 

Parfiim: 
310 g Canangaol, 
] 25" Bergamottol, 
200" LavendelOl, ft'instes, 

2" MOBChus, kiinstlicher. 

EB.Bouquet.Seife. 

50 kg weiBe Grundseife. 

Farbe: 
100 g Rehbraun. 

Parfiim: 
200 g I .. avendelol, 
100" Ber,gamottol, 
50" Eugenol, 
5" Vetiverol, 

50" Perubalsam, 
50" Benzylazetat, 
10" Anisaldehyd, 
20" Geraniumol, 

,I)" Zibeth, 
2" Moschus, kiinstlich. 

EB .Bouq uet ·Seife. 

50 kg Palmolgrundseife. 

Farbe: 
20 g Zinnober, 

175" Seifenbraun. 

Parfiim: 
90 g Bergamottol, 

210" Geraniumol, 
10" Jasminol, kiinstIiches, 
15" Hyazinthin (Schimmel & Co.), 

100" Eugenol, 
125" Benzoetinktur. hergestollt aus 

I kg Benzoe (Siam) und 2 kg Sprit, 
100" Tolubalsamtinktur, aus 1 kg 

Tolubalsam und 3 kg Weingeist 
bereitet, 

2" Ziheth, in der Reibschale mit 
50" Irispulver verrieben. 

EB·Bouquet·Seife . 
50 g Palmolgrundseife. 

Farbe: 
30 g Zinnober, 

200" Zuckerkuleur. 
, Parfiim: 

170 g Bergamottol, 
185" RoSt'nol. kiinstliches, 
20" J asminiil, kiinstliches, 

150" Lavend:!lOl, 
200" Benzoetinktur. 

Fliederseife. 
50 kg Talggrundseife. 

Farbe: 
40 g Zinnober, heller, 
10" lJItramarinblau. 

Parfiim: 
150 g Heliotropin, 
10" Vanillin, 
5" Bittermandelol, kiinstliches 

( chlorfrei), 
300" Terpineol, 
120" LavendelOl, 
50" Linaloeol, 

1 Yz" Moschus, kiinstlicher (Baur). 

Fliederseife. 
50 kg Talggrundseife. 

Farbe: 
50 g Zinnober, heller, 
20" mtramarinblau. 

Parfiim: 
200 g Terp'neol, 
200" Bergamottol, 
10" BittermandelOl, kiinstlicl.es 

( chlorfrei). 
5" V anill n, 

85" Ylanl!;' Ylangol. kiinstliches, 
75" Geraniumol, 
5., Aubepine, 
2" Moschus, kiinstlicher (Baur). 

Florida wasserseife. 
50 kg Talggrundseife. 

Farhe: 
15 g Hausseifengelb. 

Parfiim: 
150 g Lavendelol, 
150" Cassiaol, kiinstliches 

(Schimmel & Co.), 
60" Rosmarinol, 
60" Thymianol, rotes, 

200" Bergamottol, 
5" Vanillin, 

15" Vetiverol. 
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Gartennelkenseife. 

50 kg Talggrundseife. 

Parfum: 
200 g Eugenol, 
50" Vetiverol, 
50" Rosenol, kunstliches, 

200" Benzoetinktur, 
20" Ylang- Ylangol, kunstliches, 
20" Ca~siaol, kunstliches 

(Schimmel & Co.), 
2" Moschus. 
Die Tolubalsamtinktur und Ben· 

zoetinktur sind, wie bci EB-Bouquet. 
Seife angegeben, zusammengesetzt. 

Heliotropseife. 

50 kg weiBe Grundseife. 

Farbe: 
20 g Lavendelblau, 
20" Zinnober, hell. 

Parfum: 
375 g Heliotropin, 
20" Vanillin, 
5" Bittermandelol, kunstliches 

( chlorfrei), 
5" Eugenol, 
1" Moschus, kunstlicher. 

Heuduftseife. 

50 kg Palmolgrundseife. 

Farbe: 
20 g Maigriin, dunkel. 

Parfum: 
135 g LavendelOl, 
120" Bergamottol, 
20" Neroliol, kunstliches, 
5" Irisol, 

200" Cumarin, 
1" Moschus, kunstlicher. 

Honigseife. 

50 kg Palmolgrundseife. 

Farbe: 
5 g Hausseifengelb, in kochendem 

Wasser zu lOsen. 

Parfum: 
200 g Zitronellol (Java), 
200" Lemongrasol, 
100" Geraniumol, afrikanisches, 

5" Vanillin, 
65" Eugenol. 

Indische BI u menseife. 
50 kg Talggrundseife. 

Farbe: 
20 g Hausseifengelb. 

20g 
75 " 

200 " 
30 " 
10 " 
50 " 
85 " 
50 " 

100" 
1" 
1 " 

Parfum: 
Rosenol, echtes, 

" kunstliches, 
Geraniumol, 
Patchouliol, 
Vetiverol, 
Sandelholzol, 
Verbenaol, 
Portugalol, 
BergamottOl, 
Zibeth, 
Moschus, kunstlicher. 

J ockeikl ubseife. 
50 kg Talggrundseife. 

Farbe: 
50 g Zinno ber. 

Parfum: 
100 g Rosenol, kunstliches, 
100" Geraniumol, 
130" Eugenol, 
30" Hyazinthin, 
10" Cassiaol, kunstliches 

(Schimmel & Co. " 
30" Jasminol, kunstliches, 
3" Moschus, kunstlicher. 

Kolnisch -Wasserseife. 
50 kg weiBe Grundseife. 

Parfum: 
110 g Zitronenol, 
200" Bergamottol, 
30" Neroliol, kunstliches, 
20" Ylang- Ylangol, 

150" LavendelOl, 
30" Ros1'l1arinol, franzosisches, 
3" Zibeth. 

Konkurrenz ·Seife. 
25 kg weiBe Grundseife, 
25" Palmolgrundseife. 

Parfum: 
150 g Lavendelol, feinstes, 

5" Nerolin, 
5" Cassiaol, kunstliches 

(Schimmel & Co.), 
100" Petitgrainol, 
250" BergamotWI, 

3 ,,~Moschus. 
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Lanolin -Cre m e -Beife. 

50 kg weiJ3e Grundseife, 
2" Lanolin. 

Farbe: 
300 g Geraniumol, 
50" BergamottOl, 
10" Benzylazetat, 
10" Cassiaol, 
10" Vetive"rol, 
3" Zibeth. 

Lattichseife 

(Savon au Suc de Laitue). 
50 kg Talggrundseife. 

Farbe: 
200 g Maigriin, hell. 

Parfiim: 
300 g LavendelOl, 
125" BergamottOl, 
75" Petitgrainol, amerikanisches, 
30" Safrol, 
10" Pfefferminzol, 
2" Zibeth, mit 30 g Kartoffelmehl 

in der Reibschale verrieben. 

Lattichseife. 

50 kg Talggrundseife. 

Farbe: 
100 g Maigriin, helles, 
100" dunkles. 

Pariiim: 
400 g Lavendelol, feinstee, 
50" Cassiaol, kiinstliches 

(Schimmel & Co.), 
30" Ylang- Ylangol, kiinstliches 

(Schimmel & Co.), 
15" J asminol, kiinstliches 

(Schimmel & Co.), 
120" Pomeranzenol, bitteres, 

2" Moschus, kiinstlicher (Baur). 

La vendel bl ii tenseife. 

50 kg wellie. Grundseife. 

Farbe: 
50~g. Maigriin, hell. 

Pariiim: 
3 g Zibeth, 

480" Lavendelol, £einstes, 
50" Rosmarinol, franzosisches, 
10" Neroliol, kiinstliches. 

Lavendelseife. 

50 kg weille Grundseife. 

Pariiim: 
300 g Lavendelol, feinstes, 
80" Bergamottol, 
10" Benzylazetat, 
10" Canangaol (Java), 
10" Sandelholzol, 
10" Ylang- Ylangol, 
5" Zibeth. 

Farbe: 
100" Seifengriin-

Lilien Illilchseife. 

50 kg weiJ3e Grundseife. 

Parfiim: 
100 g Bergamottol,. 
150" LavendelOl, 
30" Neroliol, kiinstliches, 
5" Rosenol, kiinstliches, 

10" Irisol, 
I" Moschus, kiinstlicher. 

Lilien milchseife. 

50 kg weiBeGrundseife. 

"Farhe: 
200 g Geraniumol, 
10" Rosenol, kiinstlich, 
75" Bergamottol, 
10" Eugenol, 
50" Petitgrainol, 
5" Patchouliol, 

10" Vetiverol, 
50" LavendelOl, 
5" Bittermandelol, 
2" Moschus, kiinstlich. 

Bei dieser Seife ist ganz besonders 
auf eine tadellos reinwiliBe Grundseife 
zu achten. 

Maiglockchenseife. 

50 kg weiBe Grundseife. 

Farbe: 
100 g Maigriin, helles. 

Pariiim: 
235 g BergamottOl, 
200" Linalool, 
120" Ylang- Ylangol, kiinstliohes. 
160" Terpineol, 

2" Zibeth. 
Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Auf!. 37 
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Mandel blii tenseife. 
50 kg Talggrundseife. 

Parfiim: 
200 g Bittermandelol, kiinstliches 

( chlorfrei), 
150" Geraniumol, 
50" Eugenol, 

120" Zitronenol, 
10" Vetiverol, 
15" Irisol, 
I" Moschus, 
I" Zibeth. 

Mandel bl iitenseife. 
50 kg weiBe Grundseife. 

Parfiim: 
400 g BittermandelOl, kiinstliches 

( chlorfrei), 
200" Benzylazetat (chlorfrei), 

3" Moschus, kiinstlich. 
Die Seife bleibt unge£arbt. 

Marzveilchenseife. 
50 kg Palmolseife aua gebleichtem 

Palmo!. 
Parfiim: 

150 g Bergamottol, 
50" Neroliol, kiinstliches 

(Schimmel & Co.), 
60" Ylang. Ylangol, kiinstliches 

(Schimmel & Co.), 
40" lrisol, 
I" Moschus, kiinstlicher (Baur), 

" Irispulver. 
Die Seife bleibt ungefarbt, da das 

Irispulver in der Seife nachdunkelt, 
wodurch diese einen hellbraunen Ton 
erhalt. 

Mosch usseife. 
50 kg Palmolgrundseife. 

Farbe: 
100 g KO!nerbraun, 
20" Zinnober. 

Parfiim: 
100 g Geraniumol, afrikanisches, 
10" Cassiaol, kiinstliches, 
50" Sandelholzol, feinstes, 
5" Vetiverol, 

10" Moschus, kiinstlicher. 

Patchouliseife. 
50 kg Palmolgrundseife. 

Farbe: 
100 g Maigriin. 

Parfiim: 
420,g LavendelOl, 
50" Patchouliol, 
12" Vetiverol. 

Rosenseife (rot). 

50 kg weiBe Grundseife. 

Farbe: 
100 g Zinnober, hell. 

Parfiim: 
240 g Geraniumol, afrikanisches, 
10" Rosenol, kiinstliches 

(Schimmel & Co.), 
5" Hyazinthin (Schimmel & Co.). 
2" VetiverO!, 
5" Sandelholzol, feinstes, 
1" Moschus, kiinstlicher. 

Rosenseife (rosa). 

50 kg weiBe Grundseife. 

Farbe: 
50 g Zinnober, hell. 

Parfiim: 
2 g Hyazinthin, 

430" Geraniumol, afrikanisches, 
10" N eroliol, kiinstliches, 
5" Eugenol, 
2" Zibeth, 

20" LavendelOl, feinstes. 

Rosenseife (gelb). 

50 kg weiBe Grundseife. 

Farbe: 
5 g Hausseifengelb, in kochendem 

Wasser gelOst. 

Parfiim:' 
10 g Rosenol, kiinstliches 

(Schimmel & Co.), 
10" NeroIiol, kiinstliches, 

215" Geraniumol, 
20" Petitgrainol, amerikanisches, 
5" PatchouliOl, 
1" Moschus, kiinstlicher, 
3" Vetivero!. 

Rosenseife (weill). 

50 kg weiBe Grundseife. 

Parfiim: 
320 g Geraniumol, afrikanisches, 

5" RosenO!, kiinstliches 
(Schimmel & Co.), 

20" J asminol, kiinstliches, 
25" Neroliol, kiinstliches, 
5" Patchouliol, 
2" Zibeth. 
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Veilchenseife. 
50 kg Palmolgrundseife, 
2" Iriswurzelpulver. 

Farbe: 
30 g Rehbraun. 

Parfiim: 
15 g 1mol, 
25" Neroliol, kiinstliches, 
15" Jasminol, kiinstliches, 

100" Bergamottol, 
3" RosenOl. kiinstliches, 
3" Zibeth.· 

Win.dsorseife (braun) •. 
50 kg Palmolgrundseife. 

Farbe: 
50 g RehbrauD., 
50" Seifenbraun. 

Parfiim: . 
210 g Kiimmelol, 
215" Lavendelol, 
125" Thymianol, rotes, 
50" Cassiaol, kiinstliches, 
55" Rosmarinol, franzosisches, 
1" Zibeth. 

Ylang- Ylangseife (ungefirbi). 
50 kg Talggrundseife. 

Parliim: 
200 g Ylang- Ylangol, kiinstliches, 
150" Bergamottol, 
70" Eugenol, 
50" Jasminol, kiinstIiches, 
10" 1risol, 

100" La vendelol, 
2" Zibeth. 

Transparentfeinseifen. 

579, 

Unter Transparentfeinseifen, oftmals auch Glyzerinseifen genannt, 
versteht man durchscheinende, glasartig aussehende Seifen, die' friiher 
in der We~ hergestellt wurden, daB man reine, weiBe und stark aus
getrocknete Kernseifen in moglichst feine Spane hobelte und mit gleichen 
Gewichtsteilen hochprozentigen Alkohols im Dampfbade zur wsung 
brachte. Alsdann wurde ein Teil des Alkohols wieder abdestilliert, 
und zwar wurde die Destillation so lange fortgesetzt, bis ein an einem 
Glasstabchen herausgenommener Tropfen Seife schnell zu einer harten 
transparenten Masse erstame. In diesem Zustande wurde die Seife 
parfiimiert und geformt. 

Ein altes Werk iiber die Fabrikation der Seife aus dem Jahre 1833 
erwahnt schon die Herstellung von Transparentseifen und beschreibt 
sie folgendermaBen: "Zur transparenten Seife bedient man sich der 
nach obiger Art zubereiteten Windsorseife (parfiimierte, mit Aschenlauge 
klargesottene Talgkernseife), die jedoch nicht parfiimiert zu sein hraucht; 
doch schadet es iibrigens nicht, wenn sie es ist. Die Seife wird in ganz 
diinne Scheiben zerschnitten und diese alsdann eine Zeitlang an emen 
warmen Ort zum Abtrocknen gestellt, wobei sie indes vor Staub be
wahrt sein muB. 1st es so weit gediehen, daB sich die Seife zu Pulver 
zerreiben laBt, so ist sie hinreichend vorbereitet. Es werden nun 4 Teile 
durchaus wasserfreier Alkohol und 1 Teil gepulverte Seife in die Destillier
blase getan, und diesewird recht fest mit einer aufgebundenen Blase 
geschlossen. Jetzt wird .ein sehr gelindes Feuer von Holzkohlen unter. 
gelegt und dieses 24 Stunden unterhalten, wobei von Zeit zu Zeit die 

37* 
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Masse. durcheinaIider geriihrt wird; hierauf, muBaber jedesmal gleich 
die Blase wieder aufgebunden' werden. Durch diesa ,Digestion zergeht 
die Seife vollig, so daB eine ganz durchsichtige Fliissigkeit entsteht, in 
der sich durchaus keine Kliimpchen (unaufgeloste Seifenstiickchen) 
mehr zeigen diirfen, widrigenfalls die Auflosung noch nicht vollkommep 
ist. Nach gefilchehener Auflosung wird der Helm aufgesetzt und das 
Feuer verstarkt, doch nicht mehr, als eben erforderlich ist, den Spiritus 
in Lauf zu bringen,. Dieser wird, in einem fest verschlossenen GefaBe 
aufgefangen .und': dient bei einerneuen Auflosung Seife,' die eine ge
ringere SoI1;eTransparent abgeben soll. 1st die Destillation soweit 
beendigt, :daB Dian von den eirigesetzten 4 Teileil 3 1/ 2 Teile wieder 
empfangen hat, so wird der Helm abgenommen, die Seife mit KaneelOl 
(ZimWI) parfiimiert und durch ein Filtrum in die Form gelassen. Diese 
ganz wasserfreie Seife ist wenig oder gar nicht dem Austrocknen aus
gesatzt, weshalb sie sich zum GuB in Formen mit Figuren eignet. Eine 
wohlfeilere Seife transparenter Art ist . die, WOZU man sich eines ge
ringeren und daher nicht ganz wasserfreien Alkohols bedient. Sie 
wird auf dieselbe Art, wie vorher beschrieben, zubereitet; nur trocknet 
sie sehr ein, weshalb sie nicht in Formen mit Figuren gebracht werden 
kann. Sie wird daher in eine gewohnliche, aber klei~e Seifenform aus
gegossen und nachher vermittelst eines Drahtes in Tafelchen geschnitten. 
Werden diese Tafeln einige Zeit der trockenen Luft ausgesetzt, so 
trocknen sie zu einer festen Masse. ein, wodurch zugleich von selbst 
diejenige Form entsteht, in welcher diese Art von Seife gewohnlich im 
Handel vorkommt." 

Aus dieser wortlich wiedergegebenen Vorschrift kann man ersehen, 
daB die Herstellung von Transparentsaifen schon sehr lange bekannt 
ist, und zwar in einer Art und Weise, die auch heute noch als uniiber. 
troffen gelten kann, wenn auch di.e Herstellungskosten keineswegs 
geringe sind 1). Allerdingsv~rlangen die Konsumenten in der Mehr. 
zahl heute moglichst billige Transparentseifen mit guten Parfiims, so 
daB man, umdiesem Verlangen Rechnung zu tragen, im Laufe der Zeit 
zu billigeren Ansatzen iibergegangen ist. Zunachst suchte man nach 
Moglichkeit an Alkohol zu sparen, dessen Mitverarbeitung besonders 
hohe Kosten verursachte, und gelangte schlieBlich dahin, Transparent· 
seifen ganz ohne Sprit anzufertigen. 

Die Kosten fiir den Alkohol verbilligten sich allerdings wesentlich 
dadurch, daB unter der Aufsicht der Steuerbehorde unversteuerter 
Spiritus verarbeitet werden durfte, der durch Vermischen mit 1 Teil 
Rizinusol oder 0,4 Teilen konzentrierter NatroIilauge zuvor denatu· 
riert wurde. Immerhin traten aber bei der Verarbeitung so erhebliche 
Verluste auf, daB man allmahlich von der Verwendung des Alkohols 
ganz abkam. Auch die nachste Zukunft wird eine Wiederverwendung 
von Sprit fiir den hier besprochenen Zweck kaum wieder zulassen, 

1) Die Herstellung der bekannten Pears Soap, vielleicht der verbreitetsten 
Feinseife der Welt, solI noch immer nach ohiger Vorschrift erfolgen, uud die 
Analyse der Seife eutspricht dieserBehauptung. 
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naehdem durch ein Reichsmonopolgesetz die bisher gegebenenSchwfe-
rigkeiten weiterhin vergroBert worden sind. . 

Nach Hirsch bildet nun aber das kohlensaure Natron einen wirk" 
lichen F..rsatz ffir den Alkohol, da es mit seiner Hille gelingt, trans
parente Seifen zu erhalten, die wenig eintrocknen und haltbar sind. 
Dieselben zeigen aber den Nachteil, daB sie behn Lagern in bIter Luft 
leicht beschlagen und obendrein den "Obelstand baben, daB sie behn 
Waschen die Haut reizen. Hierzu kommt, daB ihre Fabrikation keines
wegs so sicher ist, wie die der transparenten Seifen mit Spiritus, so daB 
Fehlsude nicht selten sind. 

Um auf einfachemWege Transparentfeinseifen herzustellen, bedient 
man sich daher jetztallgemein der Rizinusolseifen, die an und ffir sich 
schon stark durchscheinend sind, in Verbindung nut Glyzerin und 
Zucker oder einem dieser beiden Stoffe aber eine vollkommene Trans
parenz erzeugen. Weil aber RizinusOlffir sich allein ganz konsiste~
lose und schmierige Seifen ergibtl), die· auBerdem nicht schaumen, 
so bedarf es immer noch des Zusatzes anderer, fester Fette, um allen 
Anspriichen entsprechende Seifen zu erbalten. In der Praxis am ge
eignetsten erwiesen haben sich Zusammenstellungen von Talg und 
KokosOl mit einem Zusatz von RizinusOl, der sich in solchen Grenzen 
balten solI, daB die Transparenz der Seife eben noch deutlich in Er
scheinung tritt. Selbstverstandliche Tatsache ist es nun aber bei Her
stellung solcher Seifen, daB sie um so reiner und klarer ausfallen, je 
heller die dazu verwandten Fette und Alkalien sind. Man muB also 
vor allen Dingen Bedacht darauf nehmen, die ersteren eventuell vor 
der Verarbeitung auf Salzwasser zu klaren unddie La.ugen, wenn notig, 
durch Glaswolle zu filtrieren. Wenn man ferner Wert auf erne mog
lichst hellgelbe Farbe legt, so darf man zur Parfiimierung keine durch 
Alkalien verfarbbaren oder von Natur aus schon dunkel gefarbten 
atherischen Ole anwenden. Zu ersteren gehoren besonders das Cas&aol, 
das Nelkenol und das rote Thymianol, zu letzteren z. B. der Perubalsam. 

Zum Gelbfarben der fertigen Seifen verwendet man, je naoh, dem 
gewiinschten Farbenton, in Wasser gelOstes Hausseifengelb, Uraningelb, 
Tampikogelb, Uraninorange usw.; doch bedarf 6S zum Farben nur sehr 
kleiner Quantitaten dieser Farben, auf je 100 kg Seife im hOchsten 
Falle 1-2 g. Man tut desbalb gut, wenn man erst mit kleinsten Quan
titaten farbt und sich dann durch ausgelegte, erkaltete Proben dariiber 
schliissig wird, ob und wieviel man noch nachfarbenwill. 1m allge
meinen eignen sich aHe wasserloslichen Farben zum· Farben der Trans~ 
parentseifen, so daB man also jeden beliebigen Farbenton erzielen onn. 

Es wurde eingangserwahnt, daB die Transparentseifen mit Zusatzen, 
teils aus Glyzerin, teils aus Zuckeriosunghergestellt werden, um wenig
stens bis zu einem gewissen Grade den Alkohol zu ersetzen. Das G1t
zerin bat vor dem Zuckerwasser den· Vorzug, daB as ein wirklitlhes 
Kosmetikum ist, das heilend und erfrischend auf die menschliche Ha.ut 
einwirkt und auBerdem die damit versetzte Seife wesentlich vor dem 

1) V gl. S. 122. 
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Eintrocknen schutzt; andererseits abel' auBertes auch in Seifen seine 
hygroskopischen Eigenschaften und bewirkt dadurch unter Umstanden 
bei feuchtem Lager ein leichtes Schwitzen. In den nachsten Jahren 
wird man jedenfalls abel' auf Grund unserer allgemeinen Wirtschafts
lage auf die Verwendung von ZuckerlOsungen fur den hier gedachten 
Zweck verzichten mussen, da Zucker zunachst nul' fiir Ernahrungs
zwecke zur Verfugung stehen wird. 1m folgenden sollen daher zunachst 
nul' Mitteilungen uber die Herstellung glyzerinhaltiger Transparent
seifen folgen. 

Eine sehr schOne Kristall-Glyzerinseife ergibt die folgende 
Vorschrift: 50 kg noch flussige, gesottene Kerngrundseife werden in 
25 kg Spiritus von 96 % aufgelost. Die Losung wird mit 12 kg reinem 
Glyzerin von 24 0 Be versetzt und dann mit 5 g Sultanagelb gefarbt. 
Del' Kessel muB beim Auflosen del' Seife, um das Verdunsten des Spi
ritus moglichst zu beschranken, gut bedeckt gehalten werden. 

Ein weiterer Ansatz fur eine Transparentseife besserer Qualitat 
ist der folgende: 

30 kg bester Rindertalg, 
30" Kokosol (Ceylon), 
30" Natronlauge von 38-39 0 Be, 
12" Glyzerin von 28 0 Be, 
30" Sprit von 92-96 %. 

Die Fette werden geschmolzen, mit dem Glyzerin in den Ruhr
kessel eingewogen und auf etwa 38 0 C im Wasserbade erwarmt. Nun 
gieBt man unter fortwahrendem Ruhren langsam die abgewogene Lauge 
hinzu und laBt, wenn alles zu einer gleichmaBigen Masse sich vereinigt 
hat, bei gedecktem Kessel ruhig stehen. Nach eingetretener Verseifung, 
d. h. wenn der Kesselinhalt vollig klar geworden ist, gieBt man den 
gesamten Sprit hinzu .und laBt alles nochmals durch das heiBe Wasser 
erhitzen, indem man ab und zu durchruhrt. Wenn keine ungeloste 
Seife mehr vorhanden ist, PluB unter der Schaumdecke eine tiefdunkle, 
klare, beinahe wasserflussige Ma.sse liegen, die im Probeglase leicht zu 
einer transparenten, festen Seife erstarrt und, an die Zunge gehalten, 
leicht bemerkbare, schwache Alkalitat zeigt. In diesem Zustande 
kann die Seife parfumiert und bei etwa 90 0 C in die eiserne Form ge
bracht werden, damit sie schnell erstarrt. Man kann der groBeren 
Kiirze wegen die Fette auch starker, z. B. auf etwa 60 0 C erwarmen, 
ehe man die Lauge zugibt; ebenso kann man die Lauge mit dem Sprit 
gemischt zugieBen. Es findet dann eine sofortige Verseifung statt, 
wobei man jedoch darauf achten muB, daB die Seife nicht ubersteigt. 

Das Einwiegen der Fette und Laugen muB sehr sorgfaltig geschehen; 
denn hierbei begangene Fehler lassen sich nur sehr schwer wieder korri
gieren, wenn man nicht weiB, wieviel man eventuell von dem einen 
oder anderen Zu viel oder zu wenig gewogen hat. 

Wenn sich auf der dunklen Seife eine ungeloste Kernschicht anstatt 
des vorschriftsmaBigen leichten weiBen Schaumes befinden sollte, so 
ist das ein Zeichen, daB Alkohol fehit, der alsdann in entsprechender 
Menge nachzugeben ist. 



Transpar,entfeiDseifen. 583 

Ein Ansatz zu transparenter Glyzerinseife mit RizinusOl ist 
der folgende: 

20 kg Rindertalg, 
30" Kokosiil, 
10" Rizinusiil, 
30" Natronlauge von 38-39° Be, 
12" Glyzerin Voil 28 ° Be, 
24" Sprit von 92-96%. 

Die Herstellung von Transparentseife mit Zuckerwasser ge
sehieht nach den folgenden Vorschriften: 

20kg Talg, 
20" KQkosiil, 
20" Rizinus61, 

I. 
15 kg Talg, 
15" Kokosiil, 
20 ,; Rizinusiil, 

II. 

30" Natronlauge von 38-39° Be, 
20" Sprit von 92-96 %, 

25" Lauge von 38-39° Be, 
15" Sprit, 

20" Zucker, 15" Zucker, 
20" Wasser. 15 " Wasser. 

Solcher V orschriften kann man sich selbstverstandlicherweise eine 
ganze Anzahl mit Riicksicht auf die jeweiligen hOheren oder niedrige
ren Preise des einen oder anderen Rohmaterials zusammenstellen. 
Starkere Anwendung von Rizinusol, Glyzerin oder Zuckerlosung er
moglicht dabei einen Minderverbrauch an Alkohol. Auch Fiillungen 
von Kochsalz- und· Pottaschelosungen erstreben neben einer Quanti
tatsvermehrung dasselbe Ziel und werden etwa wie folgthergestellt: 
Einer 7'? Be starken KochsalzlOsung wird z. B. so viel 96-98 %ige 
Pottascbe zuges~tzt, bis die LOsung an der Laugenwage 12 0 Be zeigt. 
Von dieserLosung gibtnian 15:-20 '% in die Seifen, die durch dieSen 
.Zusatz etwas weicher werden, mehr eintrocknen und auch triibe wolkige 
'Bildungen zeigen. Man.. driickt dadureh den Alkoholverbraueh zwar 
auf 10--12 % fiir 100 kg Seife herunter, aber derartige Produkte re
prasentieren nur die allergeringsten Qualitaten,-da sie schlecht schaumen 
und sieh sehr leicht verwaschen. Auch bleiben sie stets klebrig und 
unansehnlich, so daB von der Hersellungsolcher geringen Ware nur 
abzuraten ist. Besser und gehaltreicher sind in jedem FaIle die alkohol
freien Seifen, fiir die im nachstehenden einige Vorschriften folgen. 

Ein Ansatz zu Transparentseife ohne Sprit ist: 

24kg Talg, 
30" Kokosiil, 
30" Rizinusiil, 
42 ,; Natronlauge von 36° Be, 
20" Zu.cker, geliist in 
20 j, he1l3em, Wa.sser, 
12" Krlstallsoda., in 
4'" heiBem Wasser geliist. 

Die Fette werden bei diesem Verfahren mit der Lauge zusa.mmen
geriihrt. Nach Eintritt der Selbsterhitzung gibt man die heiBe Zucker
l08unghi.nzu und erhitzt das Ganze wieder so lange, bis eineduillde 
Leimaeife· im Kessel liegt, die einen dichten Sehaum·;obenauf· aus-



Die spezielle Teehnoiogie der Feinseifen. 

geschieden hat. Auf dem Probeglase erkaltet, fiihlt sich die Seifeziem
lich zahe an. Man hii.rtet und kiirzt sie deshalb mit dervorgeschriebenen 
SodalOsung, doch gebOrt immerhin eine ziemliche "Obung dazu, solche 
Seifen ganz fehlerfrei herzustellen. Sie sindnie so leichtfliissig, wie 
mit Sprit hergestellte, neigen leicht zu Triibungen und Beschlag, ge
winnen aber durch das Lagern stets an Transparenz. 

Eine andere V orschrift ist: 

30kg Ta.lg, 
50" Kokos61, 
30" Rizinus61, 
5{)" Lauge von 38 0 Be, 
35" ~uckel', geloBt in 
35" heillem Wasser, 
15" Krista.I1soda zum Kiirzen und Hii.~n. 

Auch diese Seife beschla.gt leicht; bessere Resultate und e~e. be~ 
sohlagfreie Seife erhii.lt man dagegen nach folgender Vorschrift: 

30 kg Ta.lg; 
50 "KokoBol, 
30 " RizinuBol, 
55 Lauge von 38 0 Be, 
12,5:: Glyzerin, 
12,5" Zuckerl6Bung 1 : 1, 
35 " LOsung, . die aUB 70 Be Btarkem Sa.lzwasser hesteht, 

daB mit PottaBche auf 120 Be gebracht ist. 

Wenn es sich darum handelt, eine trans parente Glyzerinseife 
ohne Sprit von ganz besonders guter Qualitat herzustellen so wende 
ma.n nachstehendes Verfahren an. Das danach hergestellte Produkt 
gebOrt mit zu den besseren dieser Gattung, ist ganz besonders ha.ltbar 
UIid dem Eintrocknen nicht oder doch nur ganz wenig unterworfen, 
wenndie gegebenen Anweisungen eingehalten werden. 

Der Ansatz besteht aus: 
30 kg heBtem, frischem RmdertaJg, 
50" weiJ3em, frischemKokos61, 
40 " . RizinuBol erster PresBUng. 

Es sei jedoch hier betont, daB bei diesem Verfahren die Verwendung 
ganzbesonders frischer und reiner Rohmaterialien durchaus geboten ist, 
da 'a.lteres, groBere Mengen freier Fettsaure enthaltendes Rohmaterial 
von nachteiligem EinfluB auf die Farbe der Seife ist. 

Die Fette werden zunachst eingeschmolzen, durchgeseiht und mit 
60 kg 38gradiger Natronlauge aU£ kaltem Wege zusammengeriihrt. 
Wenn die Mischung in gleicher· Weise wie eine kaltgeriihrte Seife die 
Merkmale des Fertigseins aufweist, hii.ngt man den Riihrkessel in ein 
Wasserbad und bedeckt ihn mit einem dazu· pasi:ienden Deckel, iiber 
den man gegebenenfalls noch einige Sacke legt. 

Nach etwa 1/2stiindigem Anheizen des Wasserbades wird Selbst
erhitzung der Seifeim Ruhrkessel' eingetreten sein, und eine recht 
durchscheinende, dicke, kernseifenartige .. Masse im Kessel liegen. Man 
riihrt nun mit. einem Ruhrholz zunii.chst anes recht krii.ftigundgr1ind-
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lioh durcheinander und gibt sodann 40 kg einer Losung hinzu, die man 
sioh durch Verstarkung einer 8 gradigen Kochsa~Iosung mit hochpro
zentiger Potta8che auf 18 0 Be eingestellt hat. 

Nach abermaligem Durchriihren setzt man in der Warme zum SchiuB 
noch 25 kg gutes, kaJk:freies Glyzet-in hinzu, worauf die Seife vollstandig 
klarfliissig wird. Da es ohne kieine Korrekturen jedoch selten abgehen 
wird, seien im folgenden die Merkzeichen fiir eine gute Beschaffenheit 
der Seife nocmnals angegeben. , 

Zunachst muS ein kleiner, an der Zunge deutlich bemerkbal:er 
AlkaliiiberschuB vorhanden s.ein. Ohne einen solchen werden Trans
parentseifen mit oder ohne Alkohol nie feurig klar sein; sondern mehr 
oder weniger tmbausfallen. Auf der Oberflache der fertigen Seife 
darf sich wohl ein ziemlich kompakter Schaum, aber kein ungelOster 
Kern aussetzen. 1st letzteres der Fall, so muB man, fallsein geringer 
AlkaliiiberschuB wirklich vorhanden ist, durch Zugabe dervorerwahnten 
wsung in kleinen Mengen den Kern auflOsen. 

Auf Glas gelegte Proben der Seife sollen moglichst flach aufliegen, 
und zunachst sehr transparent erscheinen. Nach dem Erkalten diirfen 
sie aber immerhin eine ge~nge Triibung aufweisen. Sie unterscheiden 
sich hierin von denalkoholischen Seifen, die beim Auflegen klar er
scheinen und nach dem Erkalten ebenso bleiben sollen. 

Vor allen Dingen soll aber die Seife yom Riihrholz moglichst kurz 
abtropfen und auf dem Glase nach dem Erkalten einen guten Druck 
besitzen. Dies ist von wesentlichem EinfluB auf die spatere Trans
parenz. Sollte diese Kiirze und geniigend fester Druck nicht vorhanden 
sein, so klirzt und hartet man die Seife mit 1-2 kg 24gradiger Koch
salzlosung. Hat die Seife alle erforderlichen, hiererwahntenMetkma.le; 
80 parfiimiert man und seiht sie' durch ein Tuch in cine eiserne Form. 
Moglichst schnelles' Erkalten ist vorteilhaft. Zu bemerken ist noch, 
daB die zur Verwendung kommende wsung stets in groBeren Mengen 
gut bedeckt vorratig gehalten werden muB, damit sie sich klal'en und 
etwa vorhandene Schmutzteileabsetzen kann. Auch von der fertigen 
Seife sollte man je nach Bedarf stets mehrere Blocke vorratighalten, 
da sie sich im Block um so mehr klart, je langer sie lagern kann. Schnei
det man die :slooke' in Riegel, so setze man Ietztere in StoBen zum 
Trocknen auf und hoble sie vor dem Pressen und Schneiden von allen 
Seiten abo So hergestellte und behandelte SEMen schrumpfen nie ein, 
trocknen fast nicht mehr nach, beschlagen nie und werden auch nicht 
ranzig. Sie stellen daher ein vorziigliches Prodq~t .. ~und sind beim 
Verwaschen mild. 11nd angenehm:; zumal da bei zunehmendem Alter 
der urspriingliche,-o~ehin schon geringe AlkaliiiberschuB verschwindet. 
Vor allen Dingen abel' sind diese Seifen wegen ihres wirklichen und nieht 
unbedeutenden Glyieringehaltes ein gutes Waschmittel, welcb~s die 
der Haut wohltuenden Eigenschaften des Glyzerins mit denen einer 
sachgemaB zusa~engesetzten Feinseife vereinigt. 

Was das Parfiimieren der T.ransparentseifen betrifft,.$} kann 
man auf je 100 kg Seife 600-800 g atherische Ole rechnep.jumge
niigend stark riechende Seifen' zu erhalten. 
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Nachstehend folgen einige geeignete Parfiimzusammeristellungen: 

Heugeruch. Reseda. 

100g LavendelOl, 200g Bergamottol, 
20 " Geraniumol, 100 " Petitgrainol (Paraguay), 
10 " Cumarin. 5" lrisol. 

Heliotrop. Rosenparfu m. 

100 g Heliotropin, 200g Geraniumol, 
5" Vanillin, 100 " LavendelOl, 
2" BittermandelOl, kunstliches 5" Patchouliol. 

( chlorfrei). 
Veilchenparfum. 

Maiglockchenparfu m. 200g Bergamottol, 
200g Lavendelol, 20 " Geraniumol, 
100 " Linaloeol, 10 " Neroliol, kUnstliches, 
50 " Ylang- Ylangol, kunstliches, 5" JasminOl, 
5" Benzylazetat. 5" lrisol. 

Die vorstehenden Kompositionen sind aber selbstverstandlich nur 
fiir besonders gut bezahlte, bessere Qualitaten anwendbar und werden 
wohl nur selten in Anwendung kommen, weil das konsumierende Pu
blikum, sofern es iiberhaupt bessere Preise fiir Feinseifen anl~gt, ge
wohnlieh die pilierten Seifen bevorzugt. Es folgen deshalb nachstehend 
noch einige billigere Vorsehriften, die ebenfalls einen sehr angenehmen 
Gerueh erzielen und den Anforderungen eines groBen Konsumenten
kreises angepaBt sind. 

250g Cassiaol, kunstliches, 300 g Terpineol, 
300 " Lavendelol, '10" BittermandelOl, kunstliches, 

50 " Geraniumol. ( chlorfrei), 
50" Canangaol (Java), 

150 g Nelkenol, 50" Eugenol, 
50,; Thymianol. 100" LavendelOl, 

200 " KummelOl, 70" Bergamottol. 
250 " Cassiaol, kunstliches: 

Safrol, 
200 g Cassiaol, kunstliches, 

200g 400" SpikOl, 
250 " Nelkenol, 200" ZitronellOl (Java), 

50 " Anisol, 100" Caasiaol, 
100 " Cassiaol, kunstliches, 50" Nelkenol, 
100 " Thymianol. 150" LavendelOl, 

75" Safrol. 
300g ZitroneIlol (Java), 
200 " Kummelol, 200g LavendelOl, 

30 " Cassiaol, kunstliches, 150 " Berg~mott,i:il, 
'20 " Geraniumol, 170" Terpmeol, 

5" Patchouliol, 30" Eugenol. 
40 " Lavendelol. 

250g Safrol, 100 g Eugenol, 
250 " Lavendelol, 100" Canangaol (Java), 
. 50" Nelkenol, 250" Lavendelol, 
, 30" Cassiaol, kunstliches, 50" Bergamottol, 

25 " Thymianol. 100" Zitronellol <Java). 
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Weiche und fHissige Feinseifen. 

Die weichen und fliissigen Feinseifen spielten friiher eine ziemlich 
untergeordnete Rolle und erst in den letzten J ahren vor dem Kriege 
ist der Konsum solcher Seifen ein wirklich bedeutender geworden. 
Die Fabrikation solcher Seifen wurde vielerseits stark aufgenommen 
und auch weiche und fliissige Rasierseifen, Teerseifen und Desinfektions
seifen tauchten vielfach im Handel auf. Die weichen Seifen, gewohnlich 
Seifencreme genannt, sind Kaliseifen, die aus moglichst reinen Mate
rialien hergestellt sind. Die fliissigen Seifen sind meistens Losungen 
von Kaliseifen in Glyzerin, Zuckerlosung, Alkohol, starker Pottasche
Wsung u. dgl. 

Vorschriften fiir Seifencreme sind: 
I. 30 Teile bestes Schweinefett und 6 Teile Sesamol werden im 

Wasserbade auf 38 0 C erwarmt und der Masse unter mogIichst standiger 
Beibehaltungdieser Temperatur zuerst 3 Teile 40gradige Atznatron
lauge im Gemisch mit 1 Teil Wasser in feinem Strahle zugeriihrt. 
Hierauf kriickt man dem Ganzen noch 14 Teile 38gradige Atzkalilauge 
in gleicher Weise ein und riihrt die Seifenmasse bei obiger Temperatur 
solange, bis sie sich so dick zeigt, daB ein Riihren nicht mehr moglich 
ist. Nunmehr wird die so erhaltene Seifencreme der Abkiihlung iiber
lassen und nach dem volligen Erkalten schlieBlich parfiimiert. 

II. 8 Teile bestes Schweinefett und 2 Teile Kokosol werden im 
Wasserbade mit 4,5 Teilen 40gradiger Kalilauge verseift, rosa gefarbt 
und mit Rosenholz- und Bergamottol parfiimiert. 

III. 320 Teilebeste Schmierseife, 80 Teile pulverisierte Olivenol
seife und 20 Teile Sesamol werden durch Reiben gut vereinigt und mit 
5 Teilen .Zitronenol parfiimiert. 

IV. 60 Teile beste Olseife, 30 Teile pulverisierte Kernseife und 
15 Teile Honig werden gut vermischt und mit soviel Rosenwasser ver
setzt, als zum Erzielen eines schonen, schaumigen Praparates erforder
lich ist. Parfiimiert wird mit 2 Teilen Bergamott-, 1 Teil Zitronen
und 1/2 Teil Geraniumol. 

Der fliissigen Glyzerinseife wird nachgeriihmt, daB sie ein sehr 
gro.Bes Reinigungsvel'verniligen besitzt und dabei sehr milde auf die 
Haut wirkt. 

Die nachfolgende Vorschrift gibt eine Seife, die honigartig dick
fliissig und von klarer, hellbrauner Farbe ist. Wegen ihres hohen 
Glyzeringehaltes schaumt sie nur maBig, reinigt aber trotzdem iiber
raschend gut. Die Waschkraft wird auch beim Waschen mit hartem 
Brunnenwasser wenig vermindert, ein V orzug, den die weichen Kali
seifen ganz allgemein vor den harten Natronseifen voraus haben. Die 
Vorschrift lautet: 

500 g Olein, 
1500" Glyzerin von 28 0 Be, kalkfrei •. 
200" Kalilauge von 38 0 Be, 
30" Pottasche, in 
50" heiBem Wasser gelOst. 

Parfiim: 
25 g Bergamottol, } 
15" PetitgrainOl, 
5" Zimtol, 
5" Nelkenol, 

gelost in 
150 g Sprit. 
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In einer Porzellan-Abdampfschale oder einem flachen Emaille
geschirr wird zunachst das Olein auf dem Wasserbade erwarmt, dann 
das Glyzerl.n dazu geriihrt und das Gauze auf 60° C erhitzt. Alsdann 
laSt man die bereitstehende Kalilauge, die zuvor mit 50 g destilliertem 
Wasser verdiinnt wurde, zuflieSen, um die Verseifung herbeizufiihren. 
Die erhaltene, ziemlich dickfliissige Seifenmasse laSt man erkalten, 
riihrt sodann die angegebenen 80 g Pottaschelosung ein und iiberlaSt 
das Gauze 2-3 Tage gut zugedeckt der Ruhe. Nach dieser Zeit fiillt 
man die nun ziemlich klare Seife unter Zuriicklassung eines etwaigen 
Bodensatzes in eine Glasflasehe, gibt das im Sprit gelOste Parfiim hiuzu, 
schiittelt tiichtig um und laSt nochmals einige Tage ruhig stehen. 
SchlieSlich wird die Seife mittels eines gut bedeckten Glastrichters 
durch Papier filtriert und zum Verkauf in Flaschen gefiillt. 

Eine zweite Vorschrift fiir £liissige Glyzerinseife ist die folgende: 
300 g Kaliseife, 
900" Glyzerin, 
300" Zuckersirup, 
100" Alkohol (96 %), 

3" BergamottOl, 
1" Rosengeraniumol, 
1" Sassafrasol, 
1" Wintergriinol, 
1" Zimtol, 
%" Zitronellol, 
%" Bittermandelol, 
%" Nelkenol, 
2" Moschustinktur. 

Das Gauze wird innig gemischt, bleibt einige Tage stehen und 
wird dann filtriert. 

Eine dritte Vorschrift lautet: 
400 g transparente' Kaliseife, 
200" Wasser, 
200" Alkohol von 96 %, 
300" Glyzerin, 

5" BergamottOl, 
1" GeraniumOl. 

Die Kaliseife wird in dem Gemisch aus Wasser und Alkohol gelOst; 
alsdann setzt man der filtrierten Losung das Glyzerin hiuzu und par
fiimiert. 

Eine fliissige Feinseife mit geringerem Glyzeringehalt wird 
in folgender Weise hergestellt: 

1000 g glatte, transparente Kaliseife, 
250" PottaschelOsung von 32 0 Be, 
160" Wasser, 
200" Spiritus, 
50" Glyzerin, 
6" Terpineol, 
2" &nzylazetat, 

. 1" Geraniumol, 
1" AuMpine, 
%" lloschustinktur. 
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Die Kaliseife wird in der mit der genannten· Wassermenge ver
diinnten PottaschelOsung gelOst, dann Spiritus, . Glyzerin und Pariiim 
zugesetzt und das Ganze gegebenenfalls noch filtriert, 
t: Eine Vorschrift z~ einer flussigen Glycerinseife, die ganz nach 
Art der geriihrten Kokosseifen hergestellt wird, istdie folgende: 

9 kg Cochin-Kokosol, 
18" f. Olivenol, 
14" Atzkalilauge von 40 0 Be, mit 
6" Wasser verdiinnt, 
2" Sprit von 96 % zur BeforderungdesVerba.ndes. 

Die erhaltene Seife lost man anderen Tages bei WaBBerbadtempe-
ratur in 40 kg Glyzerin und versetzt mit . 

120 g Palmarosaol, }. S 't 
120" Zitronellol, m I p~ 
120" Lavendelol, ge os 

oder 
l80 g Geraniumol, .} in Sprit 
150" Gingergraaol, gelost. 

Eine fliissige Feinseife auf halbwarmem Wege wird in fol
gender Weise ,hergestellt: 

50 kg Cochin-Kokosol, 
28" Kalilauge von 38 0 Be, 
6" Pottaschelosung von 25 0 Be, 

30" Glyzerin von 24 0 Be, 
10 " Spiritus von 96 %, 

112 " dest. Wasser, 
450 g Terpineol, 
150" BergamotWI, 
150" Heliotropin, 
30" Aubepine, 
15" kiinstl. Bittermandelol. 

Dem 01 wird die Lauge in ublicher Weise eingeruhrt. Wenn nach 
einigem Ruhren die Masse auflegt, wird das Ruhrgefafl auf ein Wll-sser
bad gebracht und bedeckt solange erwarmt, bis Selbsterhitzung ein
tritt, wonach die Seife als dicke, transparente Masse im Rfi.hr4essel 
liegt. Man setzt nun der Seife unter KrUcken die angewarmten Flussig
keiten, wie Pottaschelosung, Wasser, Glyzerin und Spiritus hinzd und 
filtriert, wenn alles gelOst und die Masse erkaltet ist. 

Auf kaltem Wege erhalt man ein ahnliches Produkt nach folgen
del' Vorschrift: 

800 g Oliven- oder ErdnuBol, 
200" A.tzkali, in 
200 " Wasser gelost, 
50" Alkohol, 
4" Limonen (PiLrfiim), 

1250" deBt. Wasser. 

Man setzt zunachst der Atzkalilauge das 01 und den Alkohol hiDzu, 
wora.uf man das Gemisch 10-15 Minuten lang stark durohschiittelt. 
Alsda.nn laflt man unter ofterem Schutteln eine Stunde stehen, verdiinnt 
hiera.uf mit der angegebenen Wassermenge und filtriert nach Diehr
tagigem Stehen. 
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Feinseifen mit besonderenZusatzen. 
Neben den bereits besprochenen Seifen mit Zusatzen von Glyzerin, 

Lanolin, Mandelkleie, Reismehl, Vaselin, Bimsstein u. dgl., trifft man 
im Handel haufig auch Erzeugnisse an, die mit weniger gebrauchlichen 
Zusatzen versehen, ganz auBergewohnliche Vorziige besitzen sollen. 
Wenn man diesen Angaben im allgemeinen auch durchaus skeptisch 
gegeniiberstehen darf, sosollen im folgenden dennoch einige Angaben 
iiber diese Seifen gemacht werden. 

Seife mit Zusatz von Eiwei8. Das EiweiB (Albumin) besitzt die 
Eigenschaft, mit Alkalienein nicht atzendes Alkalialbuminat zu bilden; 
es lag deshalb nahe, durch Oberfiihrung der in der Seife enthaltenen 
Atzalkalien in Alkalialbuminat ihre nachteilige Wirkung auf die Haut 
aufzuheben. Friiher wurden Albuminseifen in der Weise hergestellt, 
daB kochender Seife EiweiB zugesetzt wurde, die hierbei eintretenden 
Veranderungen des EiweiB lieBen es jedoch in der fertigen Seife nicht 
zu der gewiinschten Wirkung gelangen. Diesen Obelstand hat man 
nun dadurch vermindern wollen, daB man einerseits durch die Her
stellung eiweiBhaltiger Seifen auf kaltem Wege das Gerimien des EiweiB 
selbst verhinderte und andererseits die Bildung von gelatinosem Alkali
albuminat dadurch unmoglich machte, daB das zur Verwendung kom
mende Albumin vor seiner Verarbeitung mit Formalin behandelt wurde 1). 

Infolge des beim Gebrauche noch volls'tandig reaktionsfahigen, 
neutralisierend wirkenden Albumins sollte diese Seife keine schadlichen 
Reize auf die Haut ausiiben, so daB letztere selbst bei haufiger Benutzung 
der Seife glatt und geschmeidig bleibt. Auch sollte das Produkt, die 
bekannte Rayseife, nach Angabe der Erfinder infolge ihres Mangels 
an iiberschiissigem Alkali oder freien Fettsauren lange lagerfahig sein, 
ohn~ daB Schwinden, Ausschlagen oder Ranzigwerden auftreten sollte. 

Ahnliche Seifen sind vor dem Kriege in groBer Anzahl am Markte 
gewesen, ohne daB aber, wie spater noch ausfiihrlicher gezeigt wird2), 

auch nur eine einzige die innere Berechtigung ihres Daseins wirklich 
hatte beweisen konnen. Wo Umsatze erzielt wurden, geschah dies 
a.uf Grund einer au Berst geschickten Reklame, deren suggestives Mo
ment gerade in den vorliegenden Fallen besonders stark in Erscheinung 
getreten ist. 

Ahnliches gilt auch von den Milchseifen, die in friiheren Jahren, 
als die Molkereien noch einen groBen OberschuB an Magermilch be
saBen, ebenfalls ein beliebtes Spezialerzeugnis gewesen sind. Die Milch 
wurde als Quark mit etwas verdiinnter Pottaschelosung versetzt und 
in dieser Form der Seife zugegeben. Da sich diese Zusatze aber in keiner 
Weise bewahrten und sich zudem auch schlecht verarbeiten lieBen, 
ist man spater dazu iibergegangen, reinesKasem fiir die Seifenfabrikation 
zu verwenden. 

Das reine Kasem ist ein trockenes Pulver von gelblicher Farbe und 
in Wasser unloslich. Um es loslich zu machen, muB man Borax, Soda, 

1) DRP. 112456 u. 122354. 
2) S. S. 610. 
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doppeltkohlensa.ures- Natron oder auch NatronIauge mit heranziehen. 
H. Mann!) gibt dazu die folgenden Vorschriften: 

8,5 kg K asein, 
28,4" Wasser, 
570 g Borax. 

3kg Kasei1 18 " Wa88 , 
100 g kaiz. oda. 

3 kg Kasein, 
10 " Wasser, 

200 g doppeItkoblens; Natron. 

Die erhaltenen KaBeinlosung~n werden entweder. dem aufetwa 
90 0 abgekuhlten Seifenleim oder ,ilierten Seifen auf der Pilietmaschine 
beigemischt. Die Parfumierung ierfolgt ganz zum Schlu:B. 

1m allgemeinen halt;en sich ka~einhaltige Seifen gut, besitzen starke 
Schaumfahigkeit und zeigen all die Annehmlichkeiten einer 80rgfiUtig 
hergestelltenFeinseife. 

Myrrholinseife. Unter diesem:Namen war vor dem Kriege eine Seife 
am Markte, welche die aus der l\fyn:he. vollstandig extrahierten Harze 
enthalten sollte. Fur die Vorzuge, die diese Seife anderen Feinseifen. 
gegenuber aufweisen sollte, scheinen unwiderlegliche Unterlagen aber 
ebenfalls kaum vorhanden gewes~n zu sein. 

Wachspasta-Seife. Wie bereits erwahnt, ist es durchaus notwendig, 
das durch Waschen mit Seife oder auf andere Weise der Raut ent
zogene Fett wieder zu ersetzen. Nach Schleich ist nun auch das 
Wachs hierfur herrvoragend geeignet und in emulgiertem Zustande 
dUlchaus imstande, etwa die gle.chen Wirkungen auszulOsen, wie sie. 
durch die tJberfettung der Seifen mit Lanolin oder W ollfettalkoholen 
(Eulanin) bedingt werden. Alli sich sollte naturgemaB diese Fest
stellung nichts tJberraschendes haben. Trotzdem aber haben sich 
eine Reihe von geschiiftstuchtigen Firmen gefunden, die diese neue 
Wissenschaft mit der Reklametrommel in der Hand hinllinglich zu be
nutzen verstanden. Nach der Originalvorschrift Schleichs wird eine 
Wachspaste, wie sie auch fur die tJberfettung von Feinseifen brauchbar 
ist, in folgender Weise hergestellt. ,,1 kg gelben Bienenwachses wird 
auf dem Wasserbade in einem groBen Tiegel geschmolzen, dann unter 
langsamem Eintropfen 100 g Salmiakgeist zugesetzt unter Abheben 
vom Wasserbade bzw. vom Feuer. Darauf setzt man soviel steriles 
Wasser unter stetem Umriihren zu, bis breiart.ige Erstarrung erfolgt; 
die Mischung muB leicht verruhrbar bleiben. Dann wird auf dem 
Wasserbade so lange umgeriihrt, bis eine ganz homogene, hellgelbe 
oder weiBe, wasserlosliche, nicht mehr kornige, flussige Masse gebildet 
ist. Widerstrebt die homogene Emulsionierung der Wachssauren, so 
muB man dieselbe durch neuen Zusatz von Salmiakgeist erzwingen." 

Badeseifen. 
Mit dem Namen Ba,deseHe, Schaumseife oder S chwimm

aeHe bezeichnet man die schaumigen Seifen, welche infolge eines ge
wissen Luftgehaltes, den sie eingeschlossen enthalten, auf dem Wasser 

1) a. a. O. S. 471. 
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schwimmen und vornehmlich wahrend der. Badesaison einen groBeren 
Konsumentenkreis besitzen. In der Regel werden die Schwimmseifen 
aus Abfallen von Feinseifen hergestellt, doch verwendet man des ofteren 
auch besonders daz~ gesottene Grundseifen, die dannaber moglichst 
wenig Wasser enthalten sollen. Am besten verwendet man zu ihrer 
Herstellung einen 600 kg haltenden guBeisernen Kessel, dessen untere 
Halfte doppelwandig ist und in dem sich ein kreisrundes Gestell aus 
Dampfrohren befindet, das mit der Doppelwand dampfdicht verbunden 
ist. Wabrend der Durchmesser des Kessels ungefahr 1,30 mbetragt, 
ist derjenige des irmeren Gestelles etwa 0,65 m. In diesem Gestell 
bewegt sich eine archimedische Schraube, die durch eine verstellbare 
Triebwelle in jeder Richtung in Umdrehung versetzt werden kann. 
Dampf kann sowohl in dem inneren Gestell als auch in der Doppelwand 
des Kessels zirkulieren. Will man glattweiBe Kernseife in Schwimm
seife verwandeln, so schneidet man sie zunachst in Riegel und bringt 
sie in dem Apparat zum Schmelzen. 1st die Seife ziemlich geschmolzen, 
so setzt man die Maschine in Bewegung und zwar so, daB die Schraube 
von oben nach unten arbeitet, also Luft in die Seife bringt. Die Seife 
ist, da sie nur wenig Wasser enthalt, so dick, daB die Luft darin fest
gehalten wird. Hat die Seife die gewiinschte Beschaffenheit erhalten, 
so gieBt man sie in kleine eiserne Formen aus und laBt so schnell wie 
moglich erstarren. Man erhalt auf diese Weise eine sehr schone Seife, 
die von groBer Reinheit ist und allen berechtigten AnspriichenRech
nung tragt. 

Aber auch die Verwendung einer in iiblicher Weise hergestellten 
Leimseife mit 250 % Ausbeute ergibt ein Erzeugnis, das in jeder Weise 
befriedigen sollte. Als Ansatz verwendet man am besten 

25 kg Kokosol, 
12,5" Talg, 
20 " Xtznatronlauge von 36 0 Be, 
20 " Pottaschelosung von 20 0 Be, 
10 " Chlorkaliumlosung von 20° Be, 
12,5" Salzwasser von 22° Be. 

Die 37,5 kg Fett werden auf 30° C erwarmt und dann die 20 kg Atz
lauge von 36 0 Be eingeriihrt. Die zusammengeriihrte Seife bleibt 
1-11/2 Stunden gedeckt stehen, wonach Selbsterhitzung eintritt, und 
schlieBlich werden die Pottasche-, Chlorkalium- und Kochsalzlosung . 
dem Ganzen: kochend heiB hinzugekriickt. 

Das nun folgende Schlagen der Seife wird am besten in einem Doppel
kessel ausgefiihrt, der maBig durch ein Wasserbad oder indirekten 
Dampf angeheizt ist. Kleine Partien werden mit einem Drahtbesen 
zu Schaum geschlagen, bei groBeren Mengen finden zweckmaBig gute 
Riihrwerke Verwendung. Man gibt in den Kessel anfanglich nur soviel 
Seife, und zwar zunachst von der schaumig obenauf liegenden, daB 
der Riihrer eben darin eintaucht. 1st erst ein Teil der Seife zu Schaum 
geworden, so wird nach und nach das ii brige hinzugesetzt, bis sich bei 
fortgesetztem Schlagen die gesamte Masse in Schaum verwandelt hat. 
Die Seife hat nach dem Schlagen ein Volumen, das weit iiber das dop-
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pelte des ursprunglichen hinausgeht, eine Tatsache, auf die bei der Wahl 
des Kessels genugendRucksicht genommen werden muB. 

Eine andere gute Vorschrift fUr Schaumseife lautet: 135 kg Talg und 
15 kg KernOl kommen in einen etwa 30 Ztr. gewohnliche Seife haltenden 
Kessel, werden mit 3 Teilen Natron· und 1 Teil Kalilauge von 9 bis 
12 0 Be wie gewohnlich verseift und auf gelindenStich abgerichtet. Haupt· 
erfordernis ist dabei, daB die Grundseife vollstandig verbunden und die 
Fette moglichst vollkommen verseift sind, weshalb es zweckmaBig 
erscheint, den Leim, nachdem er auf gewohnlichen Stich abgerichtet 
ist, noch etwa 2 Stunden bei gelindem Feuer sieden zu lassen. Nach. 
dem die Verseifung beendet, salzt man den Leim soweit aus, daB etwas 
Lauge abtropft, wozu 7-8 % Salz genugen. Nun wird gut gefeuert, 
damit die Seife stramm siedet, und gleichzeitig gibt man 6-8 Ztr. Salz· 
wasser von 3-4 0 Be hinzu, so daB die Seife ziemlich schaumig hoch 
kommt. Wenn nach einer weiteren Stunde die Masse ganz leicht und 
flockig siedet, entfernt man das Feuer und laBt etwa eine Viertelstunde 
ruhig stehen, damit die Unterlauge sich absetzen kann. Danach kommt 
die Seife in die bereit geha.ltenen Formen, die vorteilhafterweise so ein· 
gerichtet sind, daB die etwa in die Form gekommene Unterlauge abo 
sickern kann. Zu dem verar~eiteten Ansatz sind zwei· Formen not· 
wendig, die wegen des erforderlichen Kruckens etwas niedrig zu wahlen 
sind, aber doch so groBe sein mussen, daB sie je 10-12 Ztr. gewohnliche 
Seife halten. Die im Kessel vorhandene Kernseife wird bis auf 2-3 Topf 
abgeschOpft und je zur Halite in die beiden Formen gegeben, die gut 
bedeckt werden, um ein Erstarren der Seife zu verhindern. Die im 
Kessel verbliebene Masse wird nunmehr zu Schaum geschlagen, der 
nach einem Absetzen von 2 Minuten je halb zu der Seife in die beiden 
Formen gegeben und mit dem Kern gleichmaBig verkruckt wird. Den 
gleichen Vorgang wiederholt man noch ein- bis zweimal, so daB die 
Masse schlieBlich recht poros und groBflockig wh·d. Nunmehr wird 
die Seife mit einem Dec1rel, der gerade in die Form hineinpaBt, zuge· 
deckt und noch 25-40 kg Gewicht darauf gestellt, damit sich die 
Seife unter gleichmaBigem Druck befindet. Das Formen· und Schaum· 
schlagen muB rasch erfolgen, da die Seife bald erstarrt und ein langes 
Arbeiten unmoglich macht. 

DieSeife kann nach zwei Tagen in Blocke und Stangen geschnitten wer· 
den, die dann zweckmaBig noch einen Tag an der Luft getrocknet werden. 

Die Abschnitte legt man fUr den nachsten Sud zuruck, dem man 
sie, wenn der Leim abgesalzen ist, hinzugibt. 

Wahrend die meisten Sieder Seifen aus Kokosol allein fur Schaum
seifen nicht geeignet halten, weil der Schaum nicht lange genug steht, 
gibt es doch auch Liebhaber, die solche Seifen nach folgender Vor· 
schrift herstellen: 

40 kg Kokosol, 
21" Natronlauge von 38 0 Be, 
1.. Kalilauge von 25 0 Be. 

Das Kokosol wird geschmolzen, in einen geraumigen Doppelkessel 
filtriert und auf 37-38 0 C erwarmt. Hierauf wird die Lauge zugegeben" 

Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Auf]. 38 
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10 Minuten gut geruhrt und dann der Kessel zugedeckt. Man laBt so 
verseifen und ruhrt danach wieder gut durch. Die Seife wird jetzt 
als schoner, wolliger Kern im Kessel liegen, zu dem nunmehr unter 
stetem Ruhren 10 kg gut angewarmte ChlorkaliumlOsung von 20 0 Be 
und 40-50 kg heiBes Wasser gegeben werden. Man HiBt nun die 
Masse, die eine Dichte von etwa 50 0 Be besitzen soll, bis auf 25 0 C 
abkuhlen und bringt dann von derselben so viel in den Ruhrkessel, 
daB er ungefahr bis zu einem Drittel gefilllt ist. Hier wird die flussige 
Seife so lange tuchtig gertihrt, bis sie zu einem stehenden Schaum ge
diehen ist, und dann sogleich geformt. 

Das Trocknen der Schaumseifen darf nicht in sehr warmen Raumen 
oder gar im Trockenofen geschehen, da dieselben hier rissig werden und 
viel Abfall ergeben. Am besten stellt man die ganzen Blocke mehrere 
'Vochen lang in einen luftigen, der Sonne nicht ausgesetzten Raum, 
schneidet hierauf in Tafeln und laBt diese wiederum mehrere Tage 
abtrocknen, ehe man schlieBlich zuin Schneiden derselben in Riegel 
und Stucke schreitet. 

Will man nur kleine Mengen Schaumseife herstellen, so gibt man 
in einen Kessel 25 kg reine Grundseife, die am besten aus Olen gesotten 
ist, die wie Kokosol und Kernol eine leichtschaumende Seife ergeben, 
laBt dieselbe auf schwachem Salzwasser oder klarer Unterlauge zer
gehen und schlagt mit einem Reisigbesen so lange, bis ein dicker Schaum 
entstanden ist und das Volumen sich verdoppelt hat. Sodann wird die 
Masse parfumiert, gefarbt und in die Form gegossen. Letztere wird 
mit einem feuchten Tuche hedeckt und darauf ein in die Form passendes 
Brett gelegt, welches mit einem Gewicht beschwert wird. Durch das 
Pressen wird die Seife dicht und schOn. 

Auch die Herstellung von Schaumseife aus Abschnitten ist einfacher 
Natur. Man bringt z. B. 100 kg Abfalle von Kokosseife odeI' besser 
von Seifen, die aus Kokosol und etwas Talg oder Schweinefett gesotten 
sind, in den Doppelkessel und gibt dem Wassergehalt entsprechend, 
etwa 15 kg Chlorkaliumlosung von 20 0 Be und 60-80 kg Wasser hinzu. 
Gegebenenfalls streut man auch auBerdem noch 1,5-2 kg Kochsalz 
uber das Ganze, um eine schnellere Losung zu erreichen. 

Die Abfalle, welche zu Schwimmseifen veral'beitet werden sollen, 
uurfen abel' keinesfalls geftillt sein und namentlich Wasserglas und 
Soda nicht enthalten, da Fullur gen ganz allgemein die Seife sprode 
und rauh machen und beim Schneiden und HobeIn keine glatten Flachen 
an den Riegeln und Stucken erzielen lassen. 

Hat die Seife sich im Kessel vollstandig gelOst, so laBt man sie durch 
ein feines Sieb in den Ruhrkessel laufen und verfahrt wie vorher be
schrieben. 

Fur gewohnlich wird als Farbe del' Schaumseifen weiB bevorzugt. 
Daneben farbt man aber auch rosa und rot mit Zinnober, Brillantrosa, 
Orientrosa und Kardinalrot nach Belieben, gelb mit in Wasser gelostem 
Tampicogelb, Tampicoorange usw. 

Die Parfumierung erfolgt im Ruhrkessel, bevor die Seife anfangt, 
dicken Schaum zu bilden. Die gebrauchlichsten Parfums sind zu weiBer 
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Sene: Lavendelol, Kiimmelol, weiBes Thymianol und FenchelOl; zu 
rosa oder roter: Lavendelol, Nelkenol und Palmarosaol; zu gelber: 
LavendelOl und, Cassiaol. 

Rasierseifen. 

Von einer Rasierseife verlangt man, daB sie zart und mildist; die 
Haut nicht im geringsten angreift und- leicht einen Schaum entwickelt., 
der moglichst lange stehen bleibt. Diesen Anfordernngen entspricht 
am besten eine neutraleKernseife, ~nd eine solche ist noch zarter lind 
milder, wenn zum Sieden nicht Natronlauge allein,sondern Natron
und Kalilauge gemeinsam verwendet wurden. Gewohnlich nimmt man 
ein Drittel Kalila.uge und zwei Drittel Natronlauge; besserist es jedoch, 
beide Laugen je zur HaUte zu verwenden. 

Von mehreren der durch ihre vorziigliche Rasierseife bekannten 
Fabriken sagt man, daB sie allch heute nach altdeutscher Weise daB 
Fett nur mit Kalila.uge verseifen und erst durc}! Aussalzen in eine kali
haltige Natronseife iiberfiihren. ' DaB man auf diese Weise ein sehr 
gutes Produkt erhalt, unterliegt keinem Zweifel; daB man aber durch 
gleichzeitiges Verseifen mit Kali- und Natronlauge nicht dasselbe soUte 
erreichen konnen, iet nicht einzusehen. 

Betreffs des Fettansatzes ist zu bemerken, daB die fiir die Her
stellung pilierter Feinseifen angegebenen Ansatze auch fiir die Fabri
kation von Rasierseifen bevorzugt werden diirfeI?-; reine Kokosseifen 
sind jedenfalls fiir den bier gedachten Zweck wenig verwendbar, da ihr 
Scha:umallerdings reichlich aber nicht geniigend haltbar ist, wahrend 
reine Talgseifen, auch wenn sie unter Mitverwendung von Kalila.uge 
gesotten sind, nicht geniigend leicht zum. Schaumen zu bringensind. 
Am besten geeignet ist auch hier ein Ansatz aus 80-90 % Talg und 
20-lO % Kokosol, der bei Berucksichtigung der obigen Angaben eine 
in jeder Weise befriedigende Seife besonders dann ergibt, wenn das 
Endprodukt noch einen geringen Zusatz von Rizinusolsaure erhalt, 
also schwach angesauert wird. 

Leimkernseifen oder kaltgeriihrte Seifen kommen als Rasierseifen 
nur als zweite Qualitat in Betracht, und als dritte Sorten sind Leim
seifen oder auch transparente Leimseifen, sogenannte Glyzerinseifen, 
im Handel. Als Parfiim verwendet man entweder nur BittermandelOl 
oder sehr haufig auch Geraniumol und Rosenolim Gemisch mit einem 
kleinen Zusatz von Moschustinktur. Eine Farbung der Rasierseifen 
unterbleibt. 

Rasierkernseife. Der Ansatz besteht aus frischem Talg; 'istder~ 
selbe aber sehr mager,So wird Schweinefett in beliebigen Prozentsatzen 
binzugenommen; da ein magerer, sehr stea.rinhaltiger Talg allein ver
sotten Seifen ergibt, die leicht reiBen. Auf die gute Beschaffenheit 
des Talges ist groBer Wert zu legen; alter, ranziger Talg tiefert keine 
guten Seifen. Um ein leichtes Schaumen zu erreichen, gibt : man a.uch 
zweckmaBig 10 % Kokosol zum Fettansatz, der nunmehr eine in jeder 
Weise vollkommene Seife ergeben wird. 

3S* 
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Aus einem Ansatz von beispielsweise 70 % Talg, 20 % Schweine
fett und 10 % Kokosol laBt sich mit halb Natron- und halh Kalilauge 
direkt und indirekt eine vorzugliche Rasierseife sieden. Bei indirektem 
Sieden gibt man zuerst den Talg und das Schweinefett in den Kessel 
und leitet die Verseifung mit einer 10gradigen Atznatronlauge ein. 
rst volle Verbindung entstanden, so wird bei flottem Sieden die er
forderliche Kalilauge nachgegeben. Man dampft alsdann den Leim 
soweit ein, bis entnommene Proben fest sind und naB werden. Hier
auf wird die Leimseife mit 40gradiger Atznatronlauge soweit gesattigt, 
bis Kernausscheidungen erfolgen. Ein vollstandiges Trennen wird 
jedoch hierbei nicht beabsichtigt, da man dies erst durch wiederholtes 
Nachdampfen erreicht. Lauft dann klare Lauge bei dem Probenehmen 
uber den Spatel, so wird der Kessel fest gedeckt und die Unterlauge, 
nachdem sie sich abgesetzt hat, entfernt. Die Grunrlseife ist in der 
Regel jetzt sehr scharf, enthalt auch noch hinreichend Lauge bei
gemischt, um das Kokosol, welches nunmehr hinzugesetzt wird, noch 
vollstandig zu verseifen. Durch Nachgeben von 4gradigem Salzwasser 
- man kann auch Chlorkaliumlosung nehmen - wird die Seife jetzt 
so beweglich gemacht, daB sie den Charakter einer ausgeschliffenen 
Kernseife annimmt. 

Um aus demselben Ansatz auf direktem Wege eine Rasierkernseife 
zu erhalten, wird zunachst die Halfte del' Natron- und die Halfte der 
Kalilauge im Kessel heiB gemacht und dazu das KokosOl und das 
Schweinefett gegebE:m. Die entstehende Seife ist nunmehr imstande, 
auch den Talg, der aHmahlich eingebracht wird, mit in den Verband 
zu ziehen, so daB, wenn aIle Fette und Laugen im Kessel sieden, eine 
nach Eschwegerart verbundene Seife entstanden ist. Hat dieselbe 
Neigung zum Dickwerden, so wird starke ChlorkaliumlOsung· zuge
geben und schlieBlich die Abrichtung gepriift. Parfiimiert wird mit 
kunstlichem Bittermandelol oder einer Mischung aus 

100 Teilen Gerani~mol, 
50 " Palmarosaol, 
10 Cassiaol, 
30 " Cinnamol. gelOst in 

100 " Sprit. 

Auf 100 kg Seife nimmt man 200-250 g Parfum. 

Rasierseife II. Man nimmt fur gewohnlich an, daB aHe kaltgeruhrten 
Seifen durch die in der Form eintretende Nacherhitzung volle Ver
seifung eingehen; dies trifft jedoch nicht immer zu, und· namentlich 
dann nicht, wenn starke Laugen von 38-40 0 Be angewandt werden. 
Die Seifen sind dann nicht wasserhaltig genug und bilden sich deshalb 
mitunter nur teilweise aus. Bei den Rasierseifen ist die volle Verseifung 
aber ein Haupterfordernis, weshalb man die Nacherhitzung meist nicht 
der Form uberlaBt, sondern im Wasserbade arbeitet und die Verseifung 
im Kessel abwartet. Erst wenn die ganze Masse eine .gleichmaBige 
Verseifung dUl'ch Bildung von Leimkern eingegangen ist, wird sie in 
die Formen ausgefiillt. 
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Die Ansatze zu solchen Seifen konnen recht versohieden sein und 
bestehen zumeist aus Talg, Schweinefett und Kokosol. Gewohnlich 
finden aber kleine Abweiohungen hinsichtlioh der Laugen statt; die Art 
der Anfertigung ist jedooh stets dieselbe. 

Ein passender Ansatz besteht aus: 
30 kg Talg, frisch, 
10" Schweinefett, frisch, 
10,. KokoBal, 
25" Atznatronlauge von 38° Be, die man zweckmii.J3ig 

zur Hii.lfte durch Kalilauge ersetzt.. 

Ein Ansatz fiir eine Rasier-Leimkernseife ist: 
20kg Talg, 

1 " RizinusOl, 
4" Cochin-Kokosal, 

10" Atznatronlauge von 35° Be, 
6" Kalilauge von 22 ° Be, 
3" Pottaschelosung von 22° Be. 

DasFett wird 50 0 C heiB gemacht, die Lauge und die Pottasche
lOsung zusammengegossen und in dem Fett langsam verriihrt. Will 
man die Seife gefarbt ~aben, so wird die Farbe in heiBem Wasser gelost 
und der Lauge durch Umriihren beigefiigt. Um jedoch aus vorstehen
dem Ansatz durch Nacherhitzung eine Leimkernseife herzustellen, 
bedarf es Vorsicht und einiger Obung. Schon das. Zusammenriihren 
muB exakt ausgefiihrt werden, und der gebildete Verband darf niemals 
duroh das Nachgeben der Lauge gestort werden. Allerdings ist as 
nioht notig, daB sofort leimartige Verbindung entsteht; aber die Laugen 
und Fette miissen untereinander gemischt in sich selbst haltbar sein, 
die Mischung dad weder Lauge absetzen, noch Fett ausscheiden. Oft 
entsteht, sobald aIle Lauge zugegeben ist, leimkernartige Verbindung, 
die herausgebildete Seife ist blank und zieht sich netzartig; solche Seue 
kann parfiimiert und sofort geformt werden. Andere Mischungen aber 
sehen nach dem Zugeben der Lauge rauh und stumpf aus. In diesem 
FaIle stellt man die Riihrung ein, deckt den Riihrkessel moglichst fest 
und wartet die Selbsterhitzung abo 1st dieselbe vornehmlich in del' 
Mitte der Seife eingetreten, so wird die gesamte Masse im heiBen Wasser
bade gleichmaBig angewarmt und abermals stark geriihrt. Sobald 
sich blanker Leimkern gebildet hat, ist die Verbindung eingegangen; 
man kann nun Proben entnehmen und an der erkalteten Seife die Harte 
und die Abrichtung feststellen. 

Ein anderes Verfahren ist das folgende: 42 kg Talg und 19 kg 
Kokosol werden langsam geschmolzen, so daB das Fett nicht. iiber 
800 C warm wird, und dann durch ein Sieb oder Tuch geseiht. Nach
dem es bis auf 65 0 C abgekiihlt ist, werden 30 kg Natronlauge von 30o-Be 
allmahlich unter fortwahrendem Riihren hinzugesetzt, damit sich' das 
Fett langsam und innig verseift. 1st dies erfolgt, so bringt man 10 kg 
Kalilauge von 26 0 Be hinzu und riihrt, wenn alles in gutem Verband ·ist, 
das Padiim hinein. Dasselbe besteht aus 140 g Thymianol, 80 g Kiim
meItH und 40 g Bergamottol. Jetzt muB gut aufgepaBt werden, denn 
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sobald die Seife anfangt, 'auf der Oberflache Streifen zu werfen, wird 
sie schnell in die Form gegeben. Wird die Seife zu dick, so tritt Tren
nung ein und, um sie dann wieder zusammenzubringen, miiBte sie im 
Kessel von neuem erhitzt werden. Da die Seife danach aber mehr 
kernig und unansehnlich wird, wiirde sie ~cht mehr als Rasierseife zu 
benutzen sein. In der Form deckt man sie gut zu und laBt sie bis zum 
anderen Tage ruhig stehen. Nach dem Schnitt laBt man die Seife 
dann noch einige Tage zusammenstehen, damit sie schwitzt, ehe man 
sie zum Trocknen auseinanderstellt; durch das Schwitzen wird die 
Seife schon weiB. 

AnsehlieBend folgen noeh einige Vorschriften fiir zusammengeriihrte 
Rasierseifen. Hier wird die fertige Seife, naehdem sie parfiimiert ist, 
in flache Formen gegossen, die im Gegensatz zu den oben gesehilderten 
Verfahren vielfach nicht bedeckt werden. 

1. 
22,5 kg Talg, } 52-53° C 
2,5 "Cochin-Kokosol, warm, 

10 " Xtznatronlauge von 35 0 Be, 
6 "Kalilauge von 21 0 Be, 
3 " Pottaschelosung von 21 0 Be. 

Parfum: 

45 g Kummelol, 
80" LavendelOl, 
35" Thymianol. 

3. 
17 kg Talg, ) 47 480 C 5 "MandelOl, fl. -
3 "Oochin-Kokostil warm, 

10 " !tznatronlauge'von 35° Be, 
6,5" Kalilauge von 200 Be, 
3 " PottascheloBung von 20° Be. 

Pa~um: 

45 g Bergamottol, 
5" Bittermandelol, 

100" GeraniumoL 

2. 
15 kg Talg, } 

7 " Olivenol, 49°0 warm, 
3 Oochin-Kokosol, 

10 " !tznatronlauge von 35 0 Be, 
6,5" Kalilauge von 10 0 Be, 
3 " Pottaschelosung von 10 0 Be. 

Parfum: 
70 g Bergamottol, 
40" KummclOl, 
35" Lavendelol, 
15" Thymianol, 
5" Moschustinktur. 

4. 
16,5 kg 
5 

Talg, .. } 32--33 ° C 
Sesamol, warm 

3 
10 
6 
3 

Oochin-Kokosol, , 
" Atznatronlauge von 35 0 Be, 

Kalilauge von 20 0 Be, 
" PottaschelOsung von 20° Be. 

Parfum: 
60 g Safrol, 
25" PfefferminzOl, 
5" Patchouliol. 

Kalilauge und Pottaschelosung werden bei den Ansatzen gemiseht in 
Anwendung gebracht. 

Ansatz 3 legt beim Verriihren in der Regel auf. Die Seife wird 
in gewohnliche Kokosseifenformen gegossen und, nachdem sie erstarrt 
ist, fest gedeckt; 

Die vorstehenden Ansatze ergeben sehr naehhaltigen Schaum ent
wickelnde Seifen, die im Selbstgebrauch gern genonimen werden und 
vielfach auch bei Barbieren eingefiihrt sind. Was sonst noeh als Rasier
seife im Handel erseheint, ist nieht besonders dazu angefertigt, da man 
sich vielfaeh mit Seifen begniigt, welehe geeignet sind, dureh Sehaum
entwicklung das Barbieren zu erleiehtern. Oft sind es reine Talgkern
seifen, die einen mehr oderweniger hohen Gehalt an Leimfetten in 
il!.re~ Ansatz aufweisen, und insonderheit die sogenannten Windsor-
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seifen, welche in der Regel aus halb Talg und halb Kokosol bestehen, 
sind gern genommene Rasierseifen. 

Aus 12,5 kgPalmkernol, 7,5 kg Talg, 5kg Schweinefett, 10 kg Atz
natronlauge von 36 0 Be, 5,5 kg Kalilauge von 20 0 Be und 3 kg Pott
aschelosung von 20 0 Be, oder 12,5 kg Talg, 12,5 kg Palmkernol, 12,5 kg 
Atznatronlauge von 36 0 Be, 12,5 kg Pottaschelasung von 30 0 Be bei 
37-38 0 C zusammengeriihrt, mit 10 g Zitronengelh gefarbt und leicht 
mit 75 g Bergamottol und 5 g Mirbanol parfiimiert, erhalt man bei
spielsweise ein Produkt, das sowohl als Randseife wie als Rasierseife 
zu verwenden ist. 

FUr eine Rasierseife aus Talg und Mandelal auf kaltem Wege geben 
Schimmel & Co. folgende Vorschrift 1): 85 Teile Talg und 15 Teile 
fettes Mandelol werden bei einer Temperatur von 45-46 0 C mit 
25 Teilen Natronlauge von 38 0 Be und 25 Teilen Kalilauge von 38 0 Be 
verriihrt. Die Verseifung geht glatt vonstatten. Die hieraus resul
tierende Seife halt vorziiglichen, fetten Schaum und sieht schOn weiB 
aus. Die Riegel ziehen sich nicht, sondern bleiben rechtwinklig. 1m 
Schnitt ist die Seife schOn griffig. 

Rasierseifenpulver. Die Rasierseifenpulver sind Pulver von reiner 
Kernseife, die noch mit Starkemehl oder Mandelkleie, Veilchenwurzel
pulver oder Mandelkleie und Veilchenwurzelpulver versetzt sind. Diese 
Zusatze verfolgen einen doppelten Zweck: Manche empfindliche Raut 
vertragt namlich selbst eine reine, neutrale Kernseife nicht, es tritt 
nach dem Gebrauch der Seife ein unangenehmes Gefiihl der Trockenheit 
auf, das gemildert wird, wenn man eine Seife mit den genannten Zusatzen 
verwendet, die ferner bewirken, daB der Schaum sich langer halt, d. h. 
besser steht. Durch eine Mischung von 100 Teilen Seifenpulver mit 
20-25 Teilen Starkemehl erhalt man ein Rasierpulver, das einen zarten, 
langanhaltenden Schaum gibt. Meist werden diese Pulver weiB verlangt; 
doch kommen sie auch rosa gefarbt in den Handel. Das Starkemehl 
wird vor dem Mischen mit dem Seifenpulver parfiimiert und, wenn 
notig, gefarbt, wobei Parfiim und Farbe sorgfaltig verrieben werden. 
Nach dem Mischen von Starkemehl und Seifenpulver wird das Ganze 
durch ein nicht zu feines Sieb gegeben. Wird das Parfiim ins Seifen
pulver gegeben, so entstehen kleine Zusammenballungen, die sich trotz 
aller Miihe nicht vollstandig verreiben lassen und schlieBlich auf dem 
Siebe zuriickbleiben. 

Als Parfiim fiir weiBes Rasierpulver mit Starkemehl benutzt man 
gewohnlich eine Mischung von Lavendelol, Thymianol, Kiimmelol und 
Fenchelol, fiir· rosa Pulver Geraniumol, Palmarosaol und etwas 
Nelkenol, fiir feinstes Rosenrasierpulver Geraniumol, Rosenol und 
Bergamottol. 

Ein sehr gutes Rasierpulver von allerdings nicht starkem, aber sehr 
haltbarem und angenehmem Geruch erhalt man durch eine Mischung 
von 25 kg Seifenpulver, 4 kg Veilchenwurzelpulver und 2 kg Mandelkleie. 
Das Gauze ist innig zu mischen und dann durch ein Sieb zu geben. 

I) Seifenfabrikant 1893, S. 389. 
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Rasierpasta. Die Rasierpasta oder Rasierseifencreme ist 
eine Kaliseife von salbenartiger Konsistenz, die 6fter von einer guten 
Silberseife kaum zu unterscheiden ist. Eine solche Seife ist aber meist 
nicht neutral und nur fur wenig empfindliche Haut verwendbar. 

Ein geeigneter Ansatz besteht aus: 
30 kg Olivenol, 
15.. Olein, 
5" Kokosol, 

30" KIlIiIauge von 24 0 Be, 
15.. PottaschclOsung von 24 0 Re. 
10.. Xtznatronlauge von 36 0 Be. 

Das 01 wird 60 ° C heiB gemachtund die Lauge darin verruhrt. Oft ent
steht sofort Verband, meistens aber bildet sich die gut verbundene halt
bare Seife erst, wenn der Kessel einige Stunden fest gedeckt ist. Die 
fertige Seife wird in ein GefaB gesch6pft und, wenn erkaltet, fest zuge
schlagen, da sich aIle derartigen Seifen erst nach 4 bis 6 Wochen voIl
standig ausbilden und nicht fruher in den Handel gebracht werden durfen. 

AuBer der vorstehend besprochenen Rasierpasta kommt aber auch 
Rasierseifencreme im Handel vor, die voIlstandig neutral ist und gerade 
den Vorzug haben solI, daB sie auch auf die empfindlichste Haut keinen un
angenehmen Reiz a usu bt. Die nachstehende V orschrift solI eine solche Sei
fencreme ergeben, die vollstandig neutral ist und dabei nicht ranzig wird. 

In einem emaillierten Kessel, der in einem anderen, mit heiBem 
Wasser gefiillten Kessel steht, werden 15 kg weiBes,. ganz frisches 
Schweinefett und 3 kg frisches Sesam61 auf 37-38° C erwarmt. Das 
Wasserbad ist in m6glichst gleichmaBiger Warme zu erhalten. Zu 
dem erwarmten Fett gibt man alsdann unter kraftigem Ruhren zuerst 
1,5 kg Atznatronlauge von 40° Be, die zuvor mit 0,5kg Wasser ver
dunnt wurden, in ganz dunnemStrahle hinzu und dann ebens07kg Atz
kalilauge von 40° Be. Es muB ununterbrochen weiter geruhrt werden, 
bis die Masse so dick ist, daB der Ruhrstab darin stehen bleibt. Da 
Ruhren kann unter Umstanden einen ganzen 'l'ag dauern; man darf 
sich aber die Muhe nicht verdrieBen lassen, da nur so eine vollstandige 
Verseifung zu erzielen ist. Die fertige Creme wird in Steinkruken gefullt 
und an einem kuhlen Ort aufbewahrt. Ein feines, aber teures Parfum fUr 
obigen Ansatz ist: 

250 g BittermandelOl, 
50.. RosenOl, 

2" Cumarin. 

Das Parfum wird der erkalteten Seife in einer Reibschale zugesetzt, 
was am besten jeweils kurz vor dem Versande erfolgt. 

Nach H. Mann werden folgende Vorschriften in Frankreich zur Her
stellung von Rasiercreme haufig angewandt: 

I. 
3500 g Schmalz, 
1875" KaIiIauge von 25 0 Be, 
100" Sprit, 

parfiimiert mit: 
30 g BittermandelOl, 
3.. PfefferminzoI. 

II. 
7,5 kg Olein, 

15 "OIivenol, 
2,5 " Kokosol, 

22,5 .. Kalilauge von 24 0 Be, 
5 .. Natronlauge von 36 0 Be. 
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Diese Seifenrceme muB nach Fertigstellung tuchtig geschlagen 
werden, ebenso die nach folgender Vorschrift hergesteHte: 

4,5 kg Schmalz, 
0,5 " Cochin-Kokosol, 
2,0 " Kalilaugfl von 36 0 Be, 
0,5 " Natronlauge von 36° Be. 

Man uberlaBt die Creme erst einige Stunden der Ruhe, knetet sie 
dann gehorig, am besten in einer Knetmaschine, durch und setzt schlieB
lich etwas Sprit hinzu, bioS Glanz und alabasterartiges Aussehen auftritt. 

Die £ertige Ware hebt man in gut verschlossenen Top£en auf und 
£iillt diese nach Bedarf in kleinere Porzellandosen ab, die hubsch eti
kettiert und mit VerschluBstreifen versehen einen guten Handels
artikel bilden. 

Parfumiert werden diese Rasiercremes am haufigsten mit Bitter
mandelol; doch sind auch mit Rosen und Veilchen parfumierte im 
Handel. Geeignete Parfumierungsvorschri£ten lauten fur 

Veilchen: 50g Jonon (Haarmann & Reimer), 
100" BergamottOl, 

Rose: 

15" lrisOl, konkret (Franz Fritzsche & Co.), 
5" kiinstl. Moschus (Th. Miihlethaler). 

60 g Geraniuml)}, 
10" kiinstl. Rosenol (Heine & Co), 
70" Nelkenol, 
40" Mos('hustinktur, 
10" SandelholzoL 

Auf 1 kg Creme verwendet man 15-20 g Parfum. 

Zahnseifen, Zahnpasten und Zahncremes. 

Man unterscheidet Zahnseifen und Zahnpasten. Mit Zahnseifen 
werden diejenigen Zahnreinigungsmittel bezeichnet, die einen groBen 
Gehalt an Seife besitzen, wahrend zur HersteHung von Zahnpasten 
Seife nur in geringer Menge oder garnicht verwendet wird. 

Zahnseifen. Ober den Wert der Zahnseifen als Reinigungsmittel 
fur die Zahne ist man sehr geteilter Ansicht. Vielfach wird behauptet, 
daB ein fortgesetzter Gebrauch;solcher Seifen den Zahnschmelz angreife. 
Es ist jedoch nicht anzunehmen, daB ein gesunder Zahn durch eine 
gute, neutrale Seife, auch wenn sie fortgesetzt zur Reinigung dient, 
leiden wird, wahrend Seifen, die freies Alkali enthalten, auf die Dauer 
schadlich wirken konnen. 

Ein groBer Teil der Zahnseifen besteht aus Mischungen von Selle 
mit praparierten Austernschalen, Veilchenwurzelpulver u. dgl. Der 
Gebrauch von gemahlenen Austernschalen ist jedoch zu verwerfen, da 
dieselben, auch wenn sie noch so sorgfaltig geschlemmt sind, stets 
scharfe Teilchen enthalten, welche den Zahnschmelz verletzen mussen. 
Oberhaupt sind aHe Zusatze, welche eine stark reibende Wirkung auf 
den Zahn ausuben, wie Bimsstein, Kohle usw., und selbstverstandlich 
auch solche Stoffe, die den Schmelz angreifen, wie Salizylsaure und 
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Alaun, oder entkalkend wirken, wie Milch- oder Weinsaure, und wie 
Zucker, in Garung iibergehen konnen, nach Moglichkeit von jeder Ver
wendung auszuschlieBen. 

Fiir die Reinigung der Zahne empfehlenswert ist jedoch eine Zahn-
seife folgender Zusammensetzung: 

0,25 g Thymol, 
1,0 " Ratanhiaextrakt, gelOst in 
6,0 " heiBem Glyzerin, 
0,5 " gebrannte Magnesia, 
4,0 " doppeltkohlensaures Natron, 

30,0 " medizinische Seife, 
1,0 " Pfefferminzol. 

Wenn aueh gegen die ZweekmaBigkeit des vorstehenden Rezeptes 
durehaus niehts einzuwenden ist, so erseheint es unter Umstanden 
doeh als zweckmaBig, die Wirkung durch den Zusatz von Kalzium
karbonat (prazipitierter kohlensaurer Kalk) und ahnlieh milde, unlOs
liehe Mittel, wie z. B. Veilehenwurzelpulver oder Talkpulver zu ver
starken. Eine geeignete Vorsehrift ist die folgende: 

250 g Seifenpulver, 
500" Kalziumkarbonat, 
10" Pfefferminzol, 
15" Myrrhenpulver, 
50" Glyzerin, 

180" Spiritus. 

Das Ganze wird mit Karmin rot ge£arbt und im Morser zu einer 
festen Pasta angeriihrt, welche am besten in Porzellanbiiehsen ein
gefiillt wird. Die roten Zahnseifen werden haufig aueh mit Alkannin, 
zuweilen aueh mit feinst gepulvertem Sandelholz gefarbt. 

Eine Zahnseife, die gewohnlieh als Dr. Hufelands Zahnseife be
zeiehnet wird, gibt die folgende Vorsehrift: 

7000 g feinster Talg, ohne Saure geschmolzen, 
3250" Natronlauge von 38 0 Be, 
500" Kalilauge von 20 0 Be, 
500" Goldoker, ! 
125" Umbra braun, in 

1500" Calcaria carbonica praecipitata, 
2000" heiBem Wa,ser angelhben, 
150" Pff'fferminzol, 
25" NelkenOl. 

Der Kessel mit dem dureh ein Tuch geseihten Talg wird ins Wasser
bad gebracht und der Talg bis auf 75 0 C erhitzt. Hierauf wird die 
bis auf etwa 38 0 C erwarmte Lauge langsam zum Talg in den Kessel 
gegeben, das Ganze ungefahr 1/4 Stunde lang geriihrt und alsdann im 
Kessel der Ruhe iiberlassen. Hierbei wird der Kessel selbst leieht zu 
gedeekt und dureh entsprechende Warmezufuhr dafiir gesorgt, daB 
die Verseifung nicht zu schnell vor sieh geht. Diese wird naeh ungefahr 
einer Stunde einsetzen, indem die Masse im Kessel etwas zu steigen 
beginnt. Die Masse wird nun wieder vorsichtig durehgeriihrt, bis die 
Seife wieder ruhig im Kesselliegt und das Aussehen einer prima weiBen 
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Kernseife angenommen hat. Man gibt jetzt die bereitstehenden Farb
stoffe und den kohlensauren Kalk hinzu und riihrt gut durch, entfernt 
alsdann den Kessel aus dem Wasserbade, parfiimiert unter stetem Um
riibren und bringt die nun fertige Zahnseife in die ]j'orm, die man nur 
leicht mit dem Holzdeckel zudeckt und iiber Nacht stehen laBt. Anderen 
Tages kann man die Zahnseife in Stiickchen schneiden, welche man 
etwa 12 Stunden zum Trocknen aufstellt und dann in Stanniol verpackt. 

Eine Reihe weiterer Vorscbriften lautet: 
1 kg gepulverte, medizinische Seife wird mit 250 g Glyzerin und 

500 g 90%igem Spiritus innig verrieben, dann 500 g feinst pulverisierte 
Veilchenwurzel und soviel prazipitierter kohlensaurer Kalk darunter
gearbeitet, daB eine plastische Masse entsteht. Parfiim und Farbe 
setzt man am besten dem Spiritus hinzu. Das beliebteste Parfiim ist 
Pfefferminzol, da es einen erfrischenden Geschmack im Munde hervor
ruft. Als Farbe verwendet man Karmin oder Alkannin. Man nimmt 
zur sogenannten roten Zahnseife auf obiges Quantum: 
20 g Pfefferminzol, Mitcham, 
5" NelkenoI, 

oder: 20 g Pfefferminzol, Mitcham, 
10" Nelkenol, 

5" Zitronenol, 6" Salbeiol, 
10" Benzoetinktur, 2" Pimentol. 

Ein ahnlich gutes Erzeugnis erhalt man nach folgender Vorschrift: 
20 kg Cochin-KokoBol, 

.10 " Natronlauge von 37° Be, 
10 " kohlensaurer Kalk, 

600 g Blutstein, 
140 " Pfefferminzol, 

Eukalyptus-Zahnseife, die 
in folgender Weise hergestellt: 

65 g Anethol, 
30" NelkenOl, 
20" Cassiaol, 
20" Bergamottol, 
60" Myrrhentinktur. 

auch ziemlich eingefiihrt ist, wird 

1000 g feinst geschlemmte, gebrannte Kieselgur 
von schneeweiBer Farbe, 

250" pulverisierte Veirchenwurzel, 
50" Florentiner Lack, 

300" medizinische Seife 

werden mit gleichen Teilen 96 %igem Spiritus und Glyzerin zu einer 
Pasta angeriihrt, die mit Karmin rot gefarbt und mit 10 g englischem 
Pfefferminzol, 15 g Eukalyptusol, 5 g Nelkenol und 1 g Rosenol par
fiimiert wird. 

China-Zahnseife wird iu voriger Weise hergestellt; nur wird 
statt Veilchenwurzelpulver 250 g feinst pulverisierte Chinarinde und 
100 g feinst pulverisiertes Sandelholz genommen und, das Ganze mit 
5 g englischem Pfefferminzol, 5 g Krauseminzol, 5 g Nelkenol und 
5 g Pomeranzenol parfiimiert. 

Vielfach werden auch sogenannte Krauter-Zahnseifen her
gestellt. Eine Vorschrift dafiir lautet: 1000 g Speckstein, 50 g Bims
stein und 200 g Veilchenwurzel, alles fein gepulvert, werden mit Chloro
phyllsaftgriin gefarbt und mit einer Mischung von 10 g Pfefferminzol, 
5 g Salbeiol, 4 g Kalmusol, 3 g Majoranol, 2 g Thymianol und 6 g Cu
marin parfiimiert. Andererseits stoBt man 500 g Seifenpulver mit 
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200 g Sprit und 100 g Glyzerin zu einer weichen Pasta an, der man 
nach und nach die obige Pulvermischung zusetzt. Aus der Masse werden 
viereckige Stucke geformt, welche man nach dem Herausnehmen aus 
den Formen mit einer schwachen, mit wenig Pfefferminzol versetzten 
Benzoetinktur bestreicht und abgetrocknet in Stanniol hiillt. 

Eine andere Vorschrift lautet: 
500 g Kalziumkarbonat, 
25 "Bimssteinpulver, 
75 "Veilchenwurzelpulver, 
5 "Pfefferminzol, 
2,5" Salbeiol, 
2 "Kalmusol, 
2,5" Thymianol, 
3 "Cumarin. 

Pulver und atherische Ole werden aufs innigste gemengt und ,mit 
Chlorophyll griin gefarbt. Andererseits werden 

250 g Seifenpulver, 
100" Spiritus, 
50" Glyzerin 

gemengt und in diese Masse ganz allmahlich das obige Pulver ein
geriihrt, bis eine feste, kaum knetbare Masse entsteht. Diese wird ent
weder in Stucke gepreBt oder in viereckige Stucke geschnitten, die man, 
nachdem sie ein wenig abgetrocknet sind, mit Benzoetinktur bestreicht' 
und schlieBlich in Stanniol verpackt. • 

Auch auf kaltem Wege werden Zahnseifen hergestellt, die jedoch 
wenig zu empfehlen sind. Eine Vorschrift ist: 

10 kg KokosoI, 
5 " Natronlauge von 38° EO, 
7 " Schlemmkreide, 
1 " gepulverte Austernschalen, 

50 g Orient-ROJIElnrot. 

Die Schlemmkreide und die Austernschalen sind mit etwas 01 an
zureiben und dann im Kokosol zu vertellen. Hierauf wi:rd die Farbe 
zugegeben, danach die Lauge in bekannter Weise eingeriihrt und schlieB
lich mit 50 g Pfefferminzol parfumiert. 

Zahnpasten. Eine sehr gebrauchliche Zahnpasta gibt die folgende 
Vorschrift: 

500 g Havanna-Honig, 
500" Seifenpulver, 
280" Magnesia, 

1" Karmin, 
2" Ammoniak, 

15" Wasser, 
parfiimiert mit 10" PfefferminzoI. 

Honig, Seifenpulver und Magnesia werden zu einer plastischen 
Masse geknetet, nachdem man das Karmin mit dem Salmiakgeist und 
Wasser fein zerrieben und zugesetzt hat. Zuletzt folgt das Pfeffer
mi'nzol. Man nehme nur soviel Salmiakgeist, als zur Losung deB Karmins 
unbedingt notwendig ist, da letzteresBonst blaulichwird. 
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Durch Zugabe anderer Parliims zu vorstehendem Ansatz lassen 
sich folgende Handelsmarken herstellen: 

Kra u ter-Zahn pasta. 
5 g Pfefferminzol, 
5" Krauseminzol, 
3 " SalbeiOl, 
2" KalmusOl, 

1 g Thymianol, 
1" W acholderbeerol, 
]" Ysopol, 
1 " Arnikaol. 

Diese Paste kann eventuell etwas griinlich gefarbt werden; doch ist 
auch hier rot vorzuziehen, wenn eine Farbung iiberhaupt erwiinscht ist. 

Thymol-Zahnpasta. 
30 g Thymol, 10 g Pfefferminzol, Mitcham, 

0,1" Cumarin, 5" Rosenholzol. 

Salol-Zahnpasta. 
80 g Salol, 
15" deutsches Pfefferminzol, 
5" Nelkenol, 
1" Rosenol, kiinstlich, 
2" Anethol, 
1" Neroliol, kiinstlich. 

Sherry- Tooth-Paste. 
4 g Zimtol, 
8" Anethol, 
4" Nelkenol, 
4" Bergamottcl. 

Pfeffer minz -Zahn pasta. 
6,5 kg prazipit. kohlensaurer Kalk, 

15,0 " Schlemmkreide, 
5,0 " Grundseife, 
0,6 " Sirup, 
0,7 " Wasser, 
1,0 " Glyzerin, 

10 g Karmin, 
40 "Rhodamin, in Wasser gelost, 
80 ". Eugenol, 

400 4' Pfefferminzol. 

Vor Zugabe der atherischen Ole laBt man das Ganze einmal iiber 
die Piliermaschine laufen und gibt es dann in die Misch- und Knet
maschine, wo man auch die Ole zusetzt. 

Zahncremes. Die Zahncremes sind Zahnpasten in Cremeform, die 
man durch reichlichere Zugabe von Glyzerin und 'Vasser zu den Zahn
pasten erhiilt und die in Zinntuben gefiHlt zum Verkauf gelangen. 
Einige V orschriften lauten: 

Dentalill. 
1500 g Glyzerin, 
700" Seifenpulver, 

1000" Schlemmkreide, 
15" Thymol, 
15" Myrtol, 
50" Pfefferminzol, 
10" Lavendelol. 

'Vintergriin-Zahncre me. 
600 g Seifenpulver, 
600" Glyzerin, 

4000" Weinsprit, 
2200" 'Vasser, 

10" Pfefferminzol, 
10" Zimtol, 
10" Anisol, 
15" Nelkenol, 
8" Wintel'griinol. 
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Zahncreme mit chlorsaurem Kali. 
500 g chlors. Kali, ff. pulverisiert, 
940" Glyzerin, 
170" Seifenpulver, 
250" Seifencreme, 
30" Bimsstein, pulvensiert, 

1000" kohlensaurer Kalk, 
30" Pfefferminzol, 
3" Anethol, 
5" ZimtOl, 
2" LavendelOl. 

Den Seifencreme stellt man her, indem man 8 kg Schweineschmalz 
und 1,5 kg Cochin-Kokosol mit 7,3 kg Kalilauge von 36 0 Be verseift. 

Da chlorsaures Kali beim Zusammenwirken mit organischen Stoffen 
heftige Explosionen bedingen kann, so muB seine Mischung mit den 
anderen Bestandteilen sehr vorsichtig und ohne Anwendung von Druck 
geschehen. 

Das Praparat ist weiB zu lassen, da sich das chlorsaure Kali mit 
roten Farbstoffen nicht vertragt. 

Chinosol-Zahncre me. 
1000 g kohlensaurer Kalk, 
1000" Magnesia, 
200" Seifenpulver, 
600" Glyzerin, chemisch rein, 
100" Cochenille-Tinktur, 

5" Chinosol, 
25" Pfefferminzol. 



lVIedikamentose Seifen.1) 

Es sind erst wenige Jahrzehnte verflossen, seitdem die medikamen
Wsen Seifen in weiteren Kreisen Anerkennung gefunden haben, denn 
die Arztewelt war sich lange Zeit iiber den wahren Wert dieser 
Praparate nicht einig, obwohl sich ihre Verwendung im Volke gleich
sam als Hausmittel immer mehr verbreitete. 

Die erste Anregung, die Seife iiberhaupt therapeutisch zu verwenden, 
stammt von He bra 2), dessen Schiiler Auspiz dann ebenfaHs den Heil
wert der Seife studierte und in seiner Monographie iiber die Seife 3) zum 
ersten Male Natronseifen mit arzneilichen Zusatzen empfahl. DaB unter 
den dermatotherapeutischen Applikationsmethoden die Anwendung 
medikamentoser Seifen aber iiberhaupt zu Ehren gekommen ist, ist 
das groBe Verdienst des bekannten Dermatologen Unna, dessen Pu
blikation "Dber medizinische Seifen" 4) die alten Vorurteile ganzlich 
brach. 

U nna kam dazu, sich mit medikamentosen Seifen naher zu be" 
schaftigen, als er bemerkte, daB Patienten diese Seifen vielfach eigen
machtig benutzten und sich auf diese Weise oft sehr schadeten, indem 
bestehende Hautkrankheiten unter der Behandlung meist verschlim
mert wurden. Er betonte daher, daB es die Aufgabe der Arzte sei, sich 
des Gegenstandes mit aHem Interesse anzunehmen, erfahrene und un
eigenniitzige Fachleute der Pharmazie und Seifenkunde fiir die sach
gemaBe Fabrikation verlaBlicher Seifen zu gewinnen und die fertigen 
Produkte endlich durch renommierte Apotheker in den Handel bringen 
zu lassen. Er selbst gab eine gute, neutrale Grundseife an, die mit einem 
FettiiberschuB versehen, die Anwesenheit von freiem Alkali ausschlieBen 
und somit als nicht reizender Trager von MeSikamenten aller Art ge
eignet sein sollte. Seine Ideen wurden dann spater, teilweise in be
geisterter Forni, von Eichhof£5), Buzzi 6) u. a. aufgenommen, doch 
empfahl der erstere, neben der HersteHung fester Stiickseifen vornehm-

1) Vgl. hierzu Schrauth, Die medikamentosen Seifen. Berlin 1914. (Julius 
Springer, Berlin). 

2) Virchow, spez. Pathologie u. Therapie, Bd III, S.31. 
3) Wien 1867, Fues' Verlag, Leipzig. 
4) P. G. Unna, Sammlung Klinisch. Vortrage von Richard Volkmann, 

Nr.252 (1885). .. 
5) P.J. Eichhoff: Ub~r Seifen. Dermatologische Studien. 2. Reihe 1. Heft. 

(1889). - Sammlung Klin. Vortriige, Neue J.4'olge, Nr.4. 
6) F. Buzzi: Beitrag zur Wiirdigung der medikamentosen Seifen. Derma

tologische Studien. 2. Reihe. 6. Heft. (1891.) 
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lich die Fabrikation pulverformiger Produkte, wahrend Buzzi die 
flussigen Seifen bevorzugte. 

Bekanntlich werden die medikamentosen Seifen in der Hauptsache 
zur Bekampfung von Hautkrankheiten verwandt, da in den weitaus 
meisten Fallen die an sich schon reinlichere Seifenmet.hode der Salben
t.herapie vorzuziehen ist. Die obengenannt.en Autoren haben die Vor
teile, welche die Seifen als Grundlage fur Medikamente besonders ge
eignet machen, in trefflicher Weise beleuchtet, in dem vorliegenden 
Zusammenhang erubrigt es sich aber, auf diese vornehmlich den Arzt 
interessierenden AusfUhrungen naher einzugehen. Auch die Physiologie 
der Seifenwirkung solI hier unbesprochen bleiben, da sie fur den Fabri
kanten und Techniker ebenfalls nur geringes Interesse b'esitzen wird 
und da auch diesem alles hieruber Wissenswerte an leicht zuganglicher 
SteHe 1) zur Verfugung steht. 

Neben den lediglich therapeutisch anzuwendenden medikamen
t.osen Seifen ist jedoch noch eine zweite Gruppe zu benennen, die de s
infizierenden Seifen und Seifenpraparate, denen natiirlicherweise eine 
groBe Bedeutung zukommen muB, da die Seife auf Grund ihrer kerato
lytischen Eigenschaften ein tieferes Eindringen der Desinfizientien in 
die entfettete Haut durchaus moglich macht. Der Wert dieser Seifen 
wurde in fruheren Zeiten von arztlicher Seite allerdings nur sehr gering 
angeschlagen, eine Tatsache, die in der Unbestandigkeit und Zersetz
lichkeit der damals fabrizierten Produkte ihre Erklarung findet. In
zwischen hat nun aber die Chemie neue Stoffe aufgefunden, die im 
Seifenkorper unzersetzt halt bar sind, und es gilt heutewohl vornehmlich, 
mit veralteten Vorurteilen aufzuraumen, die den Arzt davon zuriick
halt en konnen, auch diesen Seifen von neuem wieder groBere Beachtung 
zu schenken. 

Auch die Seife selbst besitzt ja, wie bereits eingangs erwahnt wurde, 
bei entsprechend gewahlter Zusamensetzung, unbedingt antiseptische 
Wirkung, so daB der Fabrikant bei der Herstellung von Desinfektions
seifen lediglich die hier .in Betracht kommenden GesetzmaBigkeiten zu 
beachten hat, um auch eine in jeder Weise wirksame Grundseife zu 
erzielen 2). Mit Vorteil wird er vornehmlich ein Produkt verwenden, 
fiir dessen Bereitung nach Moglichkeit nur feste Fette verarbeitet 
wurden, da die Salze del' gesattigten Fettsauren eine wesentlich hohere 
Desinfektionskraft besitzen als die der ungesattigten. Die Grundsatze, 
welche U nna in dieser Beziehung fUr die Darstellung seiner lediglich 
aus bestem Rindertalg bestehenden Grundseife seinerzeit aufgestellt 
hat, behalten also auch heute nach wie vor ihre volle Gultigkeit. Am 
besten verwendet man daher auch hier als Grundlage die fUr die Her
steHung pilierter Feinseifen empfohlenen Grundseifen, zumal es sich in 
keiner Weise empfiehlt, kaltgeriihrte Seifen fUr medikamentose Vel'arbei
tung heranzuziehen. Denn es diJ.rfte heute wohl ganz allgemein bekannt 

1) Vgl. W. Hanauer: Uber medizinische Seifen. Der Seifenfabrikant 1907, 
Nr. 46 - Nr. 52. 

2) S. S. 59. 
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sein, daB die meisten Arzneistoffe, auch die anscheinend wenig empfind
lichen, wie die SchwefelbHite, die weitgehendsten Zersetzungen erfahren 
und hervorrufen, wenn sie wahrend des Verseifungsprozesses der losen 
Emulsion beigemischt werden, welche noch den groBten Teil der ver
wandten Rohstoffe in freiem Zustande enthalt. DaB die zu verarbei
tende Grundseife mit ganz besonderer Sorgfalt und aus besonders reinen 
Rohmaterialien bereitet sein muB, mag dabei als selbstverstandlich 
gelten, handelt es sich doch immer, um das noch einmal hervorzuheben, 
urn ein Produkt, das als Medikament Verwendung finden solI. 

Das "Deutsche Arzenei-Buch" gibt daher auch eine ganz genaue 
Vorschrift fur die Herstellung einer "medizinischen Seife" (sapo medi
catus), do()h ist es wohl auBer allem Zweifel, daB die fabrikmaBige 
Darstellung infolge mannigfacher apparativer Vorteile und auf Grund 
der Spezialerfahrungen, uber welche die GroBindustrie verfugt, meist 
reinere und qualitativ bessere Produkte liefert, als sie der Apotheker 
herstellen kann. Die medizinische Seife des D. A. B. wird aus Schweine
schmalz und Olivenol durch Verseifung mit Natronlauge gewonnen 
und ist ein weiBes, nicht ranziges, in Wasser und Weingeist klar lOs
lichl's Pulver, dessen weingeistige Losung nicht alkalisch reagieren darf. 

Die fur die Herstellung medikamentoser Seifen zu verwendenden 
Seifenfabrikate durch Dialyse einem besonderen ReinigungsprozeB zu 
unterwerfen, indem man ihre Losungen in Darme aus Pergamentpapier 
einfilllt, . diese in Wasser einhangt und den verbleibenden Ruckstand im 
Dampfbade eindickt, erscheint in den meisten Fallen, entgegen den 
Forderungen vieler Dermatologen, durchaus unnotig, da die geringen 
Salzmengen, welche eine sorgfaltig bereitete Grundseife aufweist, physio
logisch ohne groBere Bedeutung sind. Dialysierte Seifen werden daher 
praktisch heute auch nur fur die Bereitung des spater besprochenen 
Opodeldok verwandt. 

1m Gegensatz zur Dialyse ist nun aber das von Lie breich emp
foWene Zentrifugieren der Seifen, das in den meisten medizinischen, 
die Kosmetik behandelnden Schriften ebenfalls immer wieder erwahnt 
wird, eine MaBnahme, die heute nur noch in den Buchern existiert 
und als solche uberhaupt undurchfuhrbar ist. Denn das an sich be
stechende Verfahren, den LaugenuberschuB und die salzartigen Ver
unreinigungen durch Ausschleudern vom Seifenkorper zu trennen, hat 
sich in der Praxis als vollkommen aussichtslos erwiesen und ist daher 
seit etwa 20 Jahren auch nirgends mehr ausgefiihrt worden. Zentri
fugierte Seifen sind auch dem Namen nach heute nicht mehr im Handel 
zu finden, und es steht zu vermuten, daB die zahlreichen Autoren, 
welche in fruheren Jahren handelsubliche, zentrifugierte Seifen emp
foWen und ihrer Milde halber anderen Produkten vorgezogen haben, 
niemals ein StiickSeife in Handen gehabt. haben, das nach Lie breich 
oder nach sonst einer Methode zentrifugiert worden ist. 

Vonhochster Wichtigkeit fur die Weiterverarbeitung der Grundseife 
und die Haltbarkeit der fertigen Seifenpraparate ist nun aber der fur 
das Pilieren notwendige Feuchtigkeitsgehalt, da viele Arzneimittel 
auf Grund hygroskopischer Eigenschaften die Seife schnell austrocknen, 

S c h r aut h, Handbuch der Seirenrabrikation. 5. Aufl. 39 
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so daB sie haufig nur schwer aus der Seifenpresse tritt und andererseits 
auch beim Gebrauch leicht brockelt. Es empfiehlt sich daher, die 
medikamentOsen Stoffe in solchen Fallen etwa 24 Stunden vor dem 
Vermischen mit den Seifenspanen und der Verarbeitung auf der Pilier
maschine in etwa dem gleichen Quantum Wasser zu verteilen und erst 
die so entstandene brei- oder salbenartige Mischung dem Seifenkorper 
wahrend des Pilierenszuzusetzen, wodurch zugleich die bestmoglichste 
Verteilung gewahrleistet ist. 

AuBer dem beabsichtigten Medikameiltgehalt sollten medikamentose 
Seifen irgendwelche Ingredienzien, wie sie haufig bei der Fabrikation 
von Feinseifen Verwendung finden, aber nicht enthalten, insonderheit 
sollen bei ihrer Herstellung auch Vaselin, Lanolin, Glyzerin usw. 
nach Moglichkeit vermieden werden. Denn diese Stoffe wirken einer
seits dem entfettenden Prinzip der Seife direkt entgegen, indem sie die 
Poren der Haut verstopfen und dem Arzneistoff das Eindringen in die 
Epidermis erschweren, andererseits konnen sie aber auch die Wirkung 
der beigegebenen Heilstoffe direkt nachteilig beeinflussen. Viele Anti
septica, wie Karbolsaure, die drei Kresole, Kreolin, Lysol, Thymol, 
Formol, Tannin u. a. verlieren beispielsweise in rein wasseriger oder auch 
seifenhaltiger Losung auf Glyzerinzusatz hin erheblich an Desinfektions
kraft, trotzdem das unverdiinnt kaufliche Glyzerin nachweislich bak
terizide Wirkung besitzt 1). 

Auch eiweiBartige Stoffe, wie HiihnereiweiB, Kasein, Albu
mosen, Trockenmilch, Pflanzenkleber usw., die vielfach zur 
Herstellung vollig neutraler Seifen an Stelle des von U nna empfohlenen, 
leicht ranzig werdenden "Oberfettes Verwendung -finden und die dann 
die Aufgabe haben, das in der Seife enthaltene, freie bzw. bei der Hy
drolyse entstehendeAlkali unter Bildu,ng nicht atzender Alkalialbumi
nate zu binden, miissen in medikamentOsen Seifen zum weriigsten als 
durchaus entbehrlich gelten, da ja fiir'deren Herstellung nur auf das 
sorgfii.ltigste bereitete, volligeinwandfreie neutrale Grundseifen zur 
Verarbeitung kommen sollen. Auch bietet selbst die neueste :H'orschung 
bis heutigen Tages keineswegs eine sichere Handhabe dafiir, daB der
artige Zusatze, auch soweit sie den Vorteil der Wahrscheinlichkeitfiir 
sich haben (Albumosen) 2), das beim WaschprozeB hydrolysierte Alkali
iiberhaupt zu binden vermogen 3), fiir viele der empfohlenen Stoffe ist 
das Gegenteil sogar leicht zu bewiesen. Denn beispielsweise kann ein 
mit Formaldehyd 4) bzw. Alkohol S) denaturiertes HiihnereiweiB nie 
und nimmer als Alkali bindende Saure in Betracht kommen, ganz ab
gesehen davon, daB das EiweiB selbst alkalische Reaktion besitzt und 
demnach schon an sich als salzartige Verbindung aufzufassen ist. 

t) O. von Wunschheim, Arch. f.l!)g., Bd.39, S.101-141: 
2) P. Runge uod J. Goerbiug: Uber Hydrolyse von Selfen. Dermato

logische Studien, Bd. 21 (U n nil., Festschrift, Bd, II, S: 172. 
3) W. Scholz u. A. Gelarie: fiher den Desinftlktiouswert der Seifen mit 

besonderer Beriicksichtiguul!' des Alkaligehaltes und der Zusatze von Riechstoft'en. 
Arch. f. Dt'rmatologie uod Syphilis; Bd. 101, Heft 1. 

') DRP. 112456 u. 122354 (Rayseife). 
~) DRP. 134933. 
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Mehrere Medikamente einereinzigen Grandsoife zu inkorpo
rieren, ist ebenfalls wenig ratsam. Denn: ganz abgesehen von der Mog
lichkeit einer chemischen Umsetzung der verschiedelien. ArzneistOffe 
untereinander, miissen derartige Zubereitungenbeim Arzt. undbeim 
Patienten stets den Eindruck erwecken, als ob sich der Fabrikant· in 
einer gewissen Unsicherheit. iiber die Qualitat seiner SeHen durch solche 
Massenwirkung beruhigen. wolle. Eine "Salicylsaure-Resorcin-Teer
Schwefelseife" z. B. ist unter allen Umstanden, vom:.chemischen wie 
vom therapeutischen Standpunkt aus, ein Unding, und nurin ganz 
wenigen Ausnahmefallen, die im folgenden auch· besonders hervor
gehoben siiul,. mag es als berechtigt erscheinen, einer Seife mehr als 
ein Medikament beizuniischen. Auch hier 8011 aber der arzneiliche 
Zusatz keinesfalls mehrals zwei Komponenten enthalten. 

FUr die Konsistenz medikamentoser. Seifen lassen sich kaum be
stimmte Forderungen aufstellen, da die Ansichten iiber den Wert und 
Unwert der verschiedenen Zubereitungen weit auseinandergehen. 
Therapeutisch am meisten verwandt wird allen Bemiihungen zum Trotz 
neben der weichen Seifenform auch heute noch das feste Seifenstiick, 
wahrend pulverformige und fliissige Seifen mit wenigen Ausnahmen 
selbst in dermatologischen Kreisen nur eine geringe Verbreitung 
gefunden haben. Gewisse Vor- oder Nachteile mag im Einzel
fall natiirlich imme:r die eine Form der anderen gegeniiber bieten, 
noch ist eben damit keinesfalls Veranlassung gegeben, nunmehr 
gerade . diese eine dauernd und enthusiastisch allen anderen vorzu
ziehen. 

Ihrer Herstellungsweise entsprechend miissen die handelsiiblichen 
fliissigen Seifen mit Ausnahme des Seifenspiritus aUeh als Grund
seifen fUr rein antiseptische Zweeke weniger geeignet erscheinen als die 
festen Stiiekseifen, weil sie niemals reine Seifenlo8ungen darstellen, 
vielmehr zweeks ErhOhung ihrer Haltbarkeit gewisse Zusatze wie 
Glyzerin, Zuckerlosung, Chlorkalium undPottaschelOsung elithalten, 
die der vollen Entwiekelung einer antiseptischen Wirkung entgegen-
stehen. ., 

Eimi Ausnahme bilden hier ledigliehdie spaternoeh besproehenen 
Spezialpraparate . (Lysol, Lysoform'usw.), in denen die Seife jedoch 
keineswegs mehr die Rolle einer Grundseife erfiillt, vielmehr durch 
ehemische Umsetzung derartig verandert ist,· daB man, rein a.uBer.
lieh betrachtet,kaum noch von einer medikamentosen Seife 
sprechen kann. 
. Die pulverformigen Zubereitungen bieten allerdings, soweit sie 
nicht durch Verinahlen medikamentoser Stiickseifenhergestellt werden, 
den unbedingten Vorteil, daB viele Medikamente, die in der Stiickseife 
bei der innigen Beriihrung mit dem Seifenkorper allmahlich doeh Zer
setzung erfahren (Perborate), in der losen Mischung mit einem :reinen 
Seifenpulver oft unbegrenzt lange haltbar sein konnen. Trotzdem aber 
sind medikamentOse Seifen in. Pulverform nur auBerst f!elten.an~u
treHen, . und wirklich gehalten hat sieh, wie geilagt,' nebep. den festen 
Stiiekseifen lediglich die weiche Form. 

39* 
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Diese weichen medikamentosen Kaliserren 1) sind nun die eigent
lichen Konkurrenten der Fettsalben, denen gegeniiber sie eine ganze 
Reihe von Vorteilen bieten. Da die Affinitat der Seife zur mensch
lichen Haut groBer ist als die eines Fettes, und dadie Kaliseifen in be
sonderem MaBe die Eigenschaft besitzen, die Hornschicht zu erweichen, 
sind sie, wie schon oben erwahnt, imstande, leichter in die Epidermis 
einzudringen und die inkorporierten Heilmittel eomit mehr in die Tiefe 
zu fiihren, als es eine fettartige Salbenkomposition jemals vermag. Die 
Folge davon ist, daBdiese Mittel, wie experimentell festgestellt ist, 
nach vorhergegangener Resorption schnell in den Blutkreislauf ge
langen und ebenso schnell ihre Wirkungen entfalten. Bei oberfHich
lichen Einreibungen laBt sich beispielsweise mit einer neutralen weichen 
5 %igen Jodkaliumseife das Jod im Speichel schon 6 Stunden, im Harn 
36 Stunden nach Beginn des Experimentes nachweisen, wahrend bei 
Einreibungen und Guttaperchaverband das Jod im Harn schon nach 
12, im Speichel nach 2-3 Stunden auftritt 2). Anch die Schmierkuren 
mit weichen Serren, denen metallisches Quecksilber inkorporiert ist, 
liefern den besten Beweis dafiir, daB die Medikamente in Serrenform 
durch die normale Haut resorbiert werden, und der Fabrikant pharma
zeutischer Serrenpraparate kann daher nicht nachdriicklich genng darauf 
hinge wiesen werden, gerade dieser weichen Zubereitnng das lebhafteste 
Interesse zu schenken, insonderheit, da ihre Wirkung durch einen teil
weisen Ersatz des Wassergehaltes durch gewisse organische Losnngs
mittel des weiteren eine wesentliche Erhohnng erfahren kann. Denn die 
Wirkung eines Stoffes nnd insonderheit seine Desinfektionskraft ist 
nicht nur abhangig von seiner Konzentration und der Dauer seiner Ein
wirkung, sondern in erster Linie anch von dem chemischen Milieu, in 
dem er seine Wirksamkeitentfaltet, d. h. besonders von der Art nnd der 
Zusammensetzung seines Losungsmittels3 ). 

1) Auch fdr die Bereitung einer weichen Kaliseife (sapo kalinus) gibt das 
D. A. B. eine genaue Vorschrift. Sie wird gewonnen aus Leinol durch Ver
seifung mit schwach alkoholischer Kalilauge und ist eine gelblich-braunliche, 
durchsichtige, schliipfrige Masse von schwachem, seifenartigem Geruch. 

2) Buzzi, I. c. 8.42 und S.56. 
3) Beispielsweise wird die Wirkung der Karbolsaure in waJ3riger Losung er· 

hoht durch den Zusatz von Salzsiiure, Wein- oder Oxalsiiure, ferner durch die 
Beigabe von Kochsalz und durch Neutralsalze iiberhaupt, indem durch die so be
dingte Aussalzung des Phenols aus der wiiJ3rigen Losung der Teilungskoeffizient 
zwischen dem Medium und den Bakterien ein fiir diese giinstigerer wird und so
mit die Einlagerung in den Zelleib eine Erleichterung erfahrt (Spiro u. Bruns, 
Arch. f. expo Path. u. Pharm. 1898, Bd. 41, S. 355). Andererseits wird der Des
infektionseffekt von Metallsalzen, wie Z. B. Sublimat, durch Salzzusatz erheblich 
vermindert, do. die in groJ3er Verdiinnung fast vollige Dissoziation dieser Salze bei 
gleichzeitiger Anwesenheit anderer Elektrolyte zuriickdedriingt wird (Konig und 
Paul, Die chemischen Grundlagen der Lehre von der Giftwirkung und Desinfektion. 
Zeitschrift f. Hyg. u. InfektlOnskr. 1897, Bd. 25, S. 1). Wiihrend ferner eine Lo
sung von Sublimat in 25 % Alkohol auf Bakterien eine stiirker abtotende Wirkung 
ausiibt als eine wiiJ3rige Losung gleicher Konzentration, ist eine absolut alkoholische 
Sublimatiosung nahezu wirkungslos entsprechend der Verschiebung des Teilungs
koeffizienten zwischen Losungsmittel und Bakterienzelle, und ohne jeden Desinfek
tionseffekt ist schlieJ3lich auch das sogenannte KarbolOl, eine 5 %-Losung von 
Phenol in Olivenol, do. das letztere die groJ3teLosungsaffinitiit :tum Phenol besitzt. 
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Es lag nun daher der Gedanke nahe, die Seife nicht nur ausschlieB
lich in wasseriger Losung zu verwenden, sondern fiir die Losung auch 
solche Mittel heranzuziehen, die inanbetracht der eben erwahnten 
Tatsache als geeignet erscheinen muBten, die Desinfektionskraft der 
Seife zu erhOhen, ohne ihre physiologischen Eigenschaften nachteilig 
zu beeinflussen. Am geeignetsten muBte naturgemaB der 1.thyl
alkohol (Weingeist, Weinsprit, Spiritus) erscheinen, der auf Grund 
seiner mechanisch hautfett16senden Eigenschaften und durch sein 
groBes Diffusionsvermogen die fiir antiseptische Zwecke besonders 
wertvolle Eigenschaft besitzt, auch in die tiefsten Hautschichten ein
zudringen und so dem nachfolgenden Antiseptikum, im vorliegenden 
FaIle der Seife, den Weg dorthin zu bahnen. Neben diesen mechanisch 
reinigenden Kraften kommt dem Alkohol aber auch bakterizide Wirkung 
zu. Schon in einer Konzentration von 5-10 % besitzt er entwicklungs
hemmende Wirkungen, doch steigt die Desinfektionskraft mit wachsen
der Konzentration nur bis zu einem bestimmten Grenzwert, indem an
scheinend nur den bei der Vereinigung mit Wasser entstehenden Mole
kularverbindungen 1) Desinfektionswirkung zukommt. Absoluter AI
kohol desinfiziert nul' auBerst wenig, wahrend· 50-60 % iger etwa die 
Mitte halt zwischen lO/ooigem Sublimat und3 %iger Karbolsaure. 

Fiir die Zwecke der Handedesinfektion wurde del' offizinelle Seifen
spiritus (Spiritus saponatus) zuerst von Mikulicz 2) angewandt. 
Wahrend Fiirbringer 3) und spater Ahlfeld 4) anschlieBend an die 
mechanischeReinigung der Hande mit Wasser und Seife, bzw. heiBer 
Seifenlosung vor der Ausfiihrung chirurgischer Operationen die Vor
nahme einer Alkoholwaschung empfohlen hatten, vereinfachte er diese 
Methode dahin, daB er diese beiden Waschungen in eine einzige zu
sammenzog, indem er eine Mischung beider Mittel, der Seifenlosung 
und des Alkohols, in Anwendung brachte. 

Fiir die Herstellung des Seifenspiritus, der sich weiterhin auch vor
nehmlich fiir die Desinfektion chirurgischer Instrumente usw. als ge
eignet erwiesen hat, existieren eine Unmenge von Vorschriften. Nach 
dem D. A. B. ist er zu bereiten aus 

.6 Teilen Olivenol, 
7 Kalilauge von 1,128 spez. Gew., 

30 Weingeist von 90 %' 
17 " Wasser. 

Das Olivenol wird mit del' Kalilauge und einem Viertel der vor
geschriebenen Menge Weingeist in einer verschlossenen Flasche unter 
haufigem Schiitteln beiseite gesteIlt, bis die Verseifung vollendet ist 
und eine Probe del' Fliissigkeit mit Wasser und Weingeist sich klar 
mischen laBt. Darauf fiigt man der Fliissigkeit die noch iibrigen drei 

1) T. Fawssett, nber die Molekularverbindungen von Alkohol und Wasser 
Pharm. Journ. and Pbarm. 1910. 4. Reibe, Bd.30. Seite 704. 

2) Mikulicz, Deutsche med. Wochen~chrift 1899, Nr.24. 
3) Fiirbringer, Untersuchungpn und Vor~chriften fiirdieDesinfektion der 

Hande dea Arztes. Wiesbaden 1888. (Bergmann.) 
4) Ahlfeld, Monatsscbr. f. Geb. u. Gyn. 1899, Bd.l0. 
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Viertel desWeingeistes und das Wasser hinzu und filtriertdie Mischung. 
Spez, Gew. 0,925-0,935. " 

Sehr beschleunigt wird die Verseifung des Oles durchein Erhitzen 
der obigen, noch umertigen Wschung im Wasserbade auf4~50°, und 
am bequemsten ist die Herstellung des Praparates aus fertigerKali
seife, Wiesie vor dem Kriege von der chem; Fabrik Helfenberg A.-G. 
in Helfenberg (Sachsen) geliefert wurde. Aus dieser Seife erhalt man 
das offizinelle Praparat, indem man 

100 Teile Helfenberger Kaliseife, 
300" Weingeist von 90%, 
200" destilliertes Wasser. 

durch of teres Schiitteln lOst, 24 Stunden etcheD la3t und filtriert. 
Einen Natronseifenspiritus kennt das D. A. B. nicht, trotzdem ein 

aus Natronseife bereitetes Praparat auf die Haut weniger reizend wirJ>.t 
als das mit Kaliseife hergestellte. FUr die Herstellung desselben ver
wendet man am besten eine fertige Natronseife, die, von Salzen fast 
ganz befreit, ein klar bleibendes Praparat liefert. Eine Vorschrift fiir 
ein solches mit dem spez. Gew. 0,925-0,935 lautet: 

15,0 Teile Helfenberger OleInseife, 
50,0 " Weingeist von 90 %, 
35,0 " destilliertes Wassar. 

Man mazeriert unter ofterem Schiitteln, bis sich die Seife gelost hat, 
la3t dann 8 Tage in einem kiihlen Ra.ume ruhig etcheD und filtriert 
hierauf. , Zur Parfiimierung ist ein geringer Zusatz voJ;\ LavendelOl 
empfehlenswert. 

Neben diesem fliis~gen Seifenspiritus sind jedoch noch eine ganze 
Reihe anderer Kompositionen aus Spiritus und Seife bekannt, denen 
in besonderen Fallen eine nicht geringe Bedeutung zukommt. Unter 
dem Namen Saponimentum, OppdeJdok oder Liniment, wird 
eine gallertartige Mischung von, Alkohol und S~ife (bis zu 10, %), . die 
meist noch einen Zusatz von Kampfer und Ammoniak erfa.hrt, als 
au3erliches Heilmittel bei schmerzhaften Zustanden der Haut und der 
Muskeln verwandt. Zur Herstellung, dieses als Hausmittel verbreiteten 
Praparates werden nach dem D. A. B. 40 Teile medizinische Seife und 
lO Teile Kampfer in der Warme in 420 Teilen Weingeist von 90 % gelOst. 
~achdem die noch warme LOsung unter Benutzung eines bedeckten 
Trichters in das zur Aufbewahrung des fertigen Opodeldoks bestimmte 
Gefa3 filtriert worden: ist, fiigt man 

2 Teile ThymianoI, 
3 " RosmarinoI, 

25 " Ammoniakfliissigkeit (10 %ig) 
hinzu und kiihlt das Gemisch schnell abo 

Dem Opodeldok ahnlich ist der von Vollbrecht fiir den Gebrauch 
im Felde eropfQhlene 1) feste Seifenspiritus, der durch Losen, von etwa 
4-6 % Kokosnatronseife in· 100 T~ilenstark erwarmtem92-95 %igen 
Spiritus beim Erkalten dieser LOsung' erhalten wird. 'Er schmilzt bei 

I) Langen becks A.l900, Bel. 61, S . .25 .. 
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Handwarme und soIl dann ebenso wirksam sein wie die oben besproche
nen fliissigen Praparate. Abgesehen von der Tatsache, daB der 92 bis 
95 %ige Alkohol nur geringes Desinfektionsvermogen besitzt, zeigt 
dieser feste Seifenspiritus jedoch den Mangel, daB er auch schon an 
warmen Tagen zerflieBt und deshalb schwer verpack- und transportier
bar ist. Zudem wird, wie mit jedem Seifenspiritus, auch mit diesem 
Praparate eine Reinigung der Haut nicht erzielt, da sich die trotz seines 
Gebrauches auf der Haut verbleibenden Unreinlichkeiten erstdurch 
Zuhillenahme von Wasser und Seife entfernen lassen. 

Eine Spiritusseife, die in moglichst einfacher Weise gleichzeitig 
eine Desinfektion und Reinigung der Haut gestattet und zudem die 
Unannehmlichkeiten der gewohnlichen festen Waschseife - ihre Harte, 
bequeme Form, leichte Transportfahigkeit und einfache Verwendungs
art - in sich vereinigt, wird gewonnen, indem man den fiir das 
Vollbrechtsche Praparat angegebenen Kokos-Natronseifengehalt er
heblich, d. h. auf etwa 25-30 %, steigert. 

Allerdings geniigt das so erhaltene Produkt auf Grund der allzu 
hohen, fiir das Erharten des Praparates aber notwendigen Alkohol
konzentrat~~m, noch nicht den strengen Anforderungen, welche von 
seiten der Arztewelt an ein Desinfektionsmittel gestellt werden miissen, 
obwohl es die fiir dje Zwecke der Antisepsis denkbar besten Grund
seife bildl;lt, die nach Zusatz desinfizierender Mittel und mechanisch 
wirkender Stoffe eine vollkommene Sterilisation der damit behandelten 
Hautpartien bewirken miiBte. Denn diese Seife, die fiir gewohnlich, 
wie gesagt, hart und fest ist und daher sicherlich auch in Form dosierter 
Tabletten gewonnen werden kann, erfahrt auch bei wasserfreier Ver
wendung, infolge der Reibwirkung, einen SchmelzprozeB, wobei ,Seifen
spiritus gebildet wird, der schnell in die Haut eindringt und dabei die 
Seife selbst und zugleich das eventuell beigemischte Antiseptikum in 
die tiefsten Schichten der Haut einfiihrt. Da sich dieser Vorgang aber 
an der Luft vollzieht, verdunstet der groBte Teil des Spiritus, wahrend 
sich Seife und Antiseptikum in der Haut anreichern. Befeuchtet man 
nun die Hande mit einigen Tropfen Wasser, so erzielt man durch die 
iiblichen Waschbewegungen ein ausgiebiges Schaumen der tier in die 
Haut eingefiihrten Seife und damit eine Reinigungswirkung, wie sie 
durch keinen anderen WaschprozeB herbeigefiihrt werden kann. Das 
gleichzeitig mit der Seife in die Tie£e gedrungene Antiseptikum ent
faltet zugleich in konzentriertester Losung die denkbar energischste 
Wirkung, so daB auf diese Weise in der kurzen Zeit einer gewohnlichen 
Seifenwaschung eine vollstandige Haut- und Handedesinfektion als 
moglich erscheint, vorausgesetzt allerdings, daB das verwandte Des
infiziens im Seifenkorper dauernd haltbar ist. 

Wie schon oben angedeutet, sind nun leider aber nicht aIle Des
infektions- und Heilmittel bei gleichzeitiger Gegenwart von Seife haltbar, 
weil die Seife ihrer chemischen Natur entsprechend zu Umsetzungen 
mancherlei Art durchaus befahigt ist. Eine groBe Anzahl chemischer 
Substanzen verliert daher, der Seife inkorporiert, ihre Wirkung oder 
erfahrt doch eine so erhebliche Veranderung derselben, daB der prak-
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tische Wert solcher Seifen ohne weiteres 'keineswegs aus der Wirkung 
des Medikamentes einerseits und derjenigen der Seife andererseits ab
zuleiten ist. 

Trotzdem aber wiirde es -durchaus nichi zu befiirworten sein, die 
Herstellung medikamentoser bzw. antiseptischer Seifen nunmehr iiber
haupt zu unterlassen und beispielsweise zur Desinfektion der Haut 
das Hauptgewicht vornehmlich auf eine energische mechanische Rei
nigung mit Seife und Biirst,e zu legen und eine chemische Desinfektion 
erst nachfolgen zu lassen, um die in den Poren und Driisenkanalen der 
Haut alsdann noch zuriiekgebliebenen Keime zu vernichten. Denn es 
unterliegt keinem Zweifel, daB diejenigen medikamentosen Seifen, deren 
ZuSammensetzung eine konstante ist, ein Objekt von groBer thera
peutischer und hygienischer Bedeutung darstellen, indem sie, wie das 
schon: mehrfach erwahnt wurde, auf Grund ihrer keratolytischen Eigen
schaften befahigt sind, die inkorporierten Desinfektions- und Heil
mittel in die tiefsten Tiefen der Hautschicht einzufiihren. Auch die 
Sauberkeit der Verwendung und die Sparsamkeit beim Verbrauch 
lassen die Seife als Trager fiir auBerlich anzuwendende Medikamente 
undvornehmlich fiir antiseptische Stoffe als auBerst geeignet erscheinen. 

Ob nun ein Medikament seine Wirkungen im Seifenkorper dauernd 
behalt und frei entwickeln kann, d. h. als "seifenfest" zu bezeichnen ist, 
hangt natiirlich auch von seinem chemischen Charakter abo 1m all
gemeinen werden saure Agenzien die Seife unter Abscheidung der 
auBerst schwachen Fettsauren zersetzen,. indem sie selbst unter Auf
nahme des Seifenalkalis in Neutralsalze iibergehen, denen naturgemaB 
ganz andere Wirkungen zukommen konnen, als den inkorporierten 
Sauren. Dagegen werden Medikamente, die selbst Alkalisalze sind 
oder chemisch indifferente Substanzen, wie beispielsweise vegetabilische 
Rohdrogen in den meisten Failen im Seifenkorperunzersetzt erhalten 
bleiben. Auch all die Mittel, bei denen das undissoziierte Molekiil 
Trager der Wirkung ist (Desinfektionsmittel zweiter Ordnung), diirfen 
wohl, soweit sie nicht, wie beispielsweise das Phenol, sauren Charakter 
besitzen, in der Hauptsacheals "seifenfest" angesehen werden (Kampfer, 
Naphtalinusw.), wahrend Schwermetallsalze wie Kupfer, 'Quecksilber
und Silbersalze, die als "Desinfektionsmittel erster Ordnung" durch 
lonen ,wirksam sind, unlosliche und daher unwirksame Niederschlage 
bilden, sobald sie mit deli loslichen Alkaliseifen in Beriihrung 
kommen. 

Allgemein. giiltige, zusammenfassende Gesetze, die fiir die Haltbar
keit der verschiedenen Mittel im Seifenkorper maBgebend sein konnten, 
lassen sich jedoch nicht aufstellen, da u. a. auch dem durch die An
wesenheit ungesattigte:t: Fettsauren bedingten Reduktionsvermogen der 
Seife selbst und der etwaigen Reduktions- oder Oxydationsfahigkeit 
der verwandten Heilstoffe Rechnung getragen werden muB. In den 
folgenden Abschnitten sind daher die fiir die Verarbeitung der einzelnen 
Heil- und Desinfektionsmittel und ihre Haltbarkeit im Seifenkorper 
wichtigen Faktoren jeweils,im AnschluB an die Besprechung ihrer Eigen
schaf.f;eh u:ad ihres therapeutischen Wertesbehandelt, worden. 
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Teerseifen. 
Es ist beinahe selbstverstandlich, daB der Teer, dessen therapeu

tische Bedeutung bereits dem urn Christi Geburt lebenden Celsus 1) 
bekannt war und der schon von Plini us (gest. 79 v. Chr.) in der Historia 
naturalis mehrfach gegen Haarausfall und Hautkrankheiten empfohlen 
wird, schon fruhzeitig fur die Fabrikation medikamentoser Seifen be
nutzt worden ist. Denn seiner antiparasitaren, resorbierenden, Epi
dermis regenerierenden (keratoplastischen) und vornehmlich juck
stillendenWirkung halber findet der Teer auch heute noch dem Strome 
der Zeiten zum Trotz bei .Arzten und Laien als Heilmittel fur die ver
schiedensten Hautkrankheiten die weitgehendste Beachtung. Teerseifen 
sind somit heute wohl die volkstumlichsten und verbreitetsten medi
kamentosenSeifen, indem sie in gebildeten wie in ungebildeten Schichten 
des Volkes als Allheilmittel gegen alle Flechten, Finnen, Pickel, Mit
esser usw. angewandt werden, trotzdem gerade bei ihrer Anwendung 
eine gewisse Vorsicht notig ist, da der Teer auf Grund unliebsamer 
Nebenwirkungen, insonderheit bei zarten oder gar schon angegriffenen 
Hautpartien, eine ganze Reihe strikter Kontraindikationen aufweist. 
Auch sind durchaus nicht alle in den Handel kommenden Teerseifen 
als brauchbare Produkte zu bezeichnen, und vornehmlich die ganz 
billigen sind eher schadlich als heilkraftig zu nennen. 

Unter Teer versteht man die Produkte der trockenen Destillation 
der Steinkohle und verschiedener Holzarten, von denen neben dem 
ersteren lediglich der Koniferen-, Birken- und Buchenholzteer medizi
nische Bedeutung besitzen. Der Steinkohlenteer enthalt: 

I. Sauerstof£haltige, in Alkali losliche Verbindungen (Phenole und 
Sauren), 

II. Sauerstofffreie Verbindungen, von denen die Chinolin- und Py
ridinbasen mit Mineralsauren extrahierbar sind, wahrend der 
Rest hauptsachlich aus Kohlenwasserstoffen (Benzol, Naph
talin, Anthracen, Phenanthren und ihren Homologen) besteht, 
die durch Destillation im Vakuum nach Entfernung der vor
benannten Bestandteile rein erhalten werden konnen, 

III. das Pech, welches bei dieser Destillation als Ruckstand hinter
bleibt. 

Die durch Destillation des Holzes gewonnenen Teerarten enthalten 
neben hochsiedenden Kohlenwasserstoffen, Phenolen und Phenolathern 
als wichtige Bestandteile Terpene, Essigsaure und Harzsauren. 

Wenn auch die Moglichkeit, daB die Wirksamkeit des Teers gerade 
in dieser seiner Heterogenitat begriindet liegt, nicht ohne alle Wahr
scheinlichkeit ist, so darf man andererseits doch annehmen, daB ein 
groBer Teil der genannten Bestandteile ein fur die Wirkung nutzloser 
Ballast ist, und daB vielleicht die unangenehmen und oft auch schad
lichen Nebenwirkungen des Teers gerade einem Teil dieser Ballaststoffe 
zuzuschreiben sind. Als Nachteil des Teers und der Teerbehandlung gilt 

1) V gl. C e 18 U 8, De medicina lib. V. 22 und lib. V. 28, 16 .. 
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namlich, von dem unangenehmen Geruch und der unschonen Farbe des 
Praparates ganz abgesehen, vor allem die Tatsache, daB er die Raut 
farbt, die Wasche untilgbar verfleckt, oft auch, wie bereits gesagt, ganz 
unliebsame Reizerscheinungen und Entziindungen der damit behandel
ten Rautpartien hervorruft und bisweilen Vergiftungen auftretenlaBt, 
die seine Anwendung nicht immer geraten sein lassen. 

Es ist daher nicht zu verwundern, daB von A.rzten und Chemikern 
jahrzehntelang Versuche gemacht worden sind, den Teer durch andere 
Praparate zu ersetzen, welche eine Einschrankung dieser unangenehmen 
Eigenschaften herbeifiihren soUten. Aber aIle in diesem Sinne emp
fohlenen Ersatzmittel wie Resorzin, Naphtol, Pyrogallol, Chrysarobin, 
Anthrarobin u a., die spater noch ausfiihrlich besprochen werden sollen, 
waren nicht imstande, den Teer im dermatologischen Arzneischatz ent
behrlich zu machen, im Gegenteil, sie haben die fUr gewisse Krankheits
faUe und besonders fUr die Ekzemtherapie so wichtigen Eigenschaften 
des Praparates nur um so starker hervortreten lassen. Es blieb daher 
nichts anderes iibrig als zu versuchen, die therapeutisch wichtigen 
Bestandteile des Praparates herauszusuchen und zu prmen, ob auch 
sie noch die unangenehmen Nebenwirkungen zeigen, oder andererseits 
durch chemische Beeinflussung, beispielsweise durch eine verstandige 
und zielbewuBte Kombination mit anderen Substanzen, zu versuchen, 
das Urprodukt von seinen lastigen Eigenschaften zu befreien, ohne 
seine therapeutische Wirkung herabzusetzen. Besonders im erstge
nannten Falle wiirde es als weiterer Vorteil anzusehen sein, daB der 
abgeschiedene wirksame Korper entgegen der wechselnden Zusammen
setzung des Ausgangsmaterials, stets die gleichen Bestandteile aufweisen 
und auf diese Weise eine genaue Dosierung gestatten miiBte. 

Zuerst sind von Vieht in dieser Richtung Versuche gemacht wor
den!), den Teer, und zwar den Steinkohlenteer, in der genannten Weise 
zu modifizieren und ein Produkt zu schaffen, welches wohl die thera
peutischen Vorziige des Ausgangsmaterials, aber nicht seine Nachteile 
besitzen sollte. Durch eine Reihe von Reinigungsprozessenwurden die 
klebenden und farbenden Bestandteile extrahiert, das Pech, welches 
hier etwa 50-60 % der Gesamtmenge ausmacht, und die relativ giftigen 
und iibelriechenden Pyridinbasen wurden entfernt, und endlich wurde 
durch eine Mischung des so gereinigten Steinkohlenteers· mit gleichen 
Teilen gereinigten Wacholderteers, der die entstandenen festen Aus
scheidungen leicht verfliissigte, ein Produkt erhalten, welches unter 
dem Namen Anthrasol (Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh.) 2) in der 
Teertherapie bald festen FuB fastlen konnte. Das Praparat ist also 
noch immer ein allerdings konstantes Gemisch aus verschiedenen Sub
stanzen, enthalt aberim groBen und ganzen nur die Phenole und Kohlen
wasserstoffe des Teers, mit deren Wirkung sich die Teerwirkung selbst 
deckt. Es ist (ilartig, leicht fliissig, schwach gelb gefarbt, in Wasser 

1: H. Vieht, Die dermatologisch wichtigen Bestandteile des Teers und die 
Darstellung des Anthrasols. Therapie der Gegenwart 1903, Nr. 12. 

2) DRP. 166975. 
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unloslich und erinnert nur durch seinen charakteristischen Geruch· an 
das Ursprungsprodukt. Die Phenole, das Pheno1.(Karbolsaure) selbst 
und die Kresole, die .im Steinkohlenteer besonders reichlich enthalten 
sind, bedingen die juckstillende und desinfizierende Wirkung, wahrend 
nach den umfassendenchemischen und therapeutischen Versuchen von 
Sack und Vieht 1) an die Kohlenwasserstoffe und besonders an die 
fliissigen Methylnaphtaline, welche fiir die Raut ein sehr groBesDurch
dringungsvermogen besitzen, die spezifische dermatologische Teer
wirkung gebunden ist 2). 

Es ist selbstverstandlich, daB sich die Seifenindustrie sehr schnell 
des Authrasols bemachtigte, da es mit Hilfe dieses Produktes gelingt, 
farblose Teerseifen herzustellen, welche allein durch ihren Geruch auf 
einen Teergehalt hinweisen und die durchaus berufen sind, an die Stelle 
der alten schwarzen Teerseifen zu treten. Ihre Vorziige diesen gegen
iiber bestehen vornehmlich in der Reizlosigkeit, auchsind sie ohne 
schadliche Nebenwirkung, und sollen der ersteren an therapeutischer 
Wirksamkeit nicht das geringste nachgeben. 

Ganz vollkommen aber ist, wie wir sehen, auch das Anthrasol nicht. 
Denn wenn seine Anwendung auch von vornherein viele Vorteile bietet, 
so ist doch der vielen lastige Teergeruch noch nicht beseitigt. Auch 
das Liantral (P. Beiersdorf & Co., Hamburg), ein durch Benzol
extraktion gereinigtes und dem Anthrasol ahnliches Steinkohlenteer
praparat, welches wie dieses die charakteristische Teerwirkung besitzt, 
weist denselben Mangel auf. Ein iiberlegener Nebenbuhler ist aber dem 
Anthr;tsol in dem Pitral (Lingnerwerke, Dresden) erwachsen, das 
als ein ganzlich ungiftiges, neutrales Teerol vor dem ersteren den groBen 
Vorzug fast volliger Geruchlosigkeit besitzt 3). Es ist frei von Phenolen, 
Sauren und anderen chemisch und therapeutisch nicht indifferenten 
Korpern und besitzt, wie die klinischen Erfahrungen, gezeigt haben, 
als ein Praparat des stark wirkenden Nadelholzteers (Pix liquida) 
dessen spezifische Wirkungen in vollem MaBe, ohne irgendwelche Nach
teile in Form unangenehmer Begleiterscheinungenaufzuweisen. Auch 
die farbenden Substanzen sind aus dem Produkte entfernt, wahrend 
die wirksamen Bestandteile in chemischer und pharmakodynamischer 

1) Sack und Vieht, Miinch. med. Wochenschr.1903, Nr.18. 
2) Ob diese Angaben allerdings in all ihren Teilen aufrecht zu erhalten sind, 

diirfte zweifel haft sein, da mit verschiedenen Pilzen (Penicillium glaucum und 
Mucor mucedo) auf kOnstlichen NlthrMden ange~tellte KiIlturversuche Sei den
schnurs (Seidenschnur, Dill okonomische Trltnkung von Holz mit Teerol. 
Zeitschr. f. angew. Chemie 1901. S. 437 und 488. Ders., Zur Frage der Holz
konssrvierung. Chemikerzeitung 1909, S. 701.) er~eben haben, daB die An
wesenheit der sauren. in Natronlaulle Hlslichen Korper im Steinkohlente'erol 
fiir die antiseptische Wirkung desselben so gut wie nebensltchlich ist, und 
daB dem von seinen sauren Bestandteilen befreiten 01 ebenfalls 'eine bohe 
desinfizierende Wirkung zukommt. Jedenfalls sind also in gewissen FltlIen 
auch die bochsiedenden Anteile der neutralen Steinkohlenteerole vorziigliche 
Desinfektionsmittel, deren Wirkung voll ausgenutzt wird, wenn sie in eiDer 
Seifenemulsion zur Anwendung gelangen. 

8) M. Joseph, tiber Pitral, Dermatologisches Zentralblatt 1909, Nr.12, 
S.354. 
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Hinsicht unverandert gebIieben sind. In Verbindung mit 90 %iger fliis
sigel Kaliseife und etwas Kaliumkarbonat hat es unter dem Namen 
"Pixavon" als Kosmetikum schnell iiberall Eingang gefunden und ist 
als solches seiner angenehmen, goldgelben Farbung und seines erfrischen
den Geruches halber recht geschatzt. Als Therapeutikum hat es sich 
besonders bewahrt bei Haarerkrankungen, insonderheit bei der Seborrhoe 
der Kopfhaut, die als die allerhaufigste Ursache des Haarausfalls an
gesehen werdendarf und nach Unnas jetzt wohl allgemein geteilter 
Ansicht wahrscheinlich bakteriellen Ursprungs ist. 

Wie schon oben gesagt, ist es aber auch ohne mechanische Reini
gungsmethoden moglich, dem Teer seine unangenehmen Nebenwirkun
gen zu nehmen, durch chemische Veranderung der Ausgangssubstanz 
selbst. Es lag hier nun nahe, den Formaldehyd, einen Korper, der eben
falls aus den bei der Trockendestillation des Holzes erhaltenen Neben
produkten gewonnen wird, als Kombinationsmittel heranzuziehen, do. 
derselbe, wie aus analogen Fallen hinreichend bekannt war, in der Tat 
imstande ist, die atzende und reizende Wirkung eines Korpers aufzu
heben, indem er mit ihm eine chemische Verbindung eingeht. Es sei 
hier z. B. nur erinnert an die' diesbeziiglichen Verbindungen des Phenols 
und seiner Homologen, die spater noch ausfuhrlicher besprochen werden, 
sowie an den im giinstigsten Sinne veranderten Charakter, den diese 
Verbindungen unbeschadet ihrer arzneilichen Wirkung dem Ausgangs
material gegeniiber aufweisen. 

Auch in dem vorliegenden Fall gliickte es der chemischen Industrie, 
durch eine analoge Kondensation der Rohteere das Ausgangsmaterial 
in therapeutischer Hinsicht nicht unwesentlich zu verbessern, indem 
die Verbindung mit Formaldchyd den verschiedenen Bestandteilen des 
Teers zunachst die Fahigkeit nimmt, lokale Reizungen zu erzeugen 
und indem sie ferner dem Produkt nur eine geringe Moglichkeit laBt, 
resorptive Nebenwirkungen auszulOsen. Bei der Vereinigung der ein
zelnen Bestandteile mit dem Formaldehyd bilden sich namlich hoch
molekulare Korper, die vom Organismus nicht so schnell wie die unver
anderten Teerbestandteile aufgenommen werden. Zweitens setzt die 
Einschaltung von Methylengruppen, wie sie durch die Reaktion bedingt 
ist, aber auch die Giftwirkung des Produktes herab, und gleichzeitig 
findet bei diesem KondensationsprozeB auch eine Desodorisierung statt, 
so, daB der penetrante Teergeruch fast ganz aus den verwandten Roh
teeren verschwindet. 

Ein Produkt, das in dem geschilderten Sinne durch Kondensation 
des offizinellen, nach der alten Methode in Meilern gewonnenen Nadel
holzteers (Pix liquids.) mit Formal,dehyd unter Zusatz eines Konden
sationsmittels (Salzsaure) gewonnen wird l ), ist das Pittylen (~ nlna 
derTeer). Das Praparat stent ein lockeres, amorphes Pulver von gelb
brauner Farbe und schwachem, eigentiimlichem, kaum an Teer er
innernden Geruch dar, das frei von allen Nebenwirkungen ist. Wie das 
Material; aus dem es gewonneIi wurde, ist es aber keineswegs eine ein-

I} DRP. 161939. 
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heitliche Substanz, sondern ein Gemenge der verschiedenartigen Korper, 
die auch in dem angewandten Teer vorhanden waren und deren jeder 
sich seiner Konstitution entsprechend mit dem Formaldehyd ver
bunden hat. 

Es ist nun eine charakteristische Eigentiimlichkeit des Pittylens, 
in verdunnten Laugen und Seifenlosungen lOslich zu sein. Es bilden 
hier offenbar die Kondensationsprodukte der vorhandenen Harzsauren, 
Phenole usw. mit dem vorhandenen Alkali wasserlosliche Verbindungen, 
wobei die sonst noch yorhandenen, an sich vielleicht nicht lOslichen Ver
bindungen der Kohlenwasserstoffe usw. ebenfalls in Losung gehen. 
Infolgedessen findet das Praparat auch weiteste Anwendung in Form 
von festen und flussigen Pittylenseifen, die dunkelbraun und fast ge
ruchlos sind und das Praparat vollkommen gelOst enthalten, so daB 
es zu voller Wirkung gelangen kann. In der Tat haben sich diese Seifen 
bei den verschiedensten Dermatosen vorziiglich bewahrt, Reizungen 
der Haut sind sehr selten, wahrend die spezifisch juckstillende und 
keratoplastische Teerwirkung in ihnen voll erhalten ist 1). 

Ein Praparat, das eine ahnliche Zusammenstellung wie das eben
besprochene Pittylen besitzt, ist das Empyroform (Chemische Fabrik 
auf Aktien, vorm. E. Schering, Berlin), ein trockenes, graubraunes, 
in Wasser aber unlosliches Pulver, das auch den unangenehmen Geruch 
seines Ausgangsmaterials nicht ganz vermissen laBt. Es ist ein Kon
densationsprodukt von Formaldehyd mit Laubholzteer (Oleum rusci), 
dessen therapeutische und antiseptische Wirkung vornehmlich durch 
das Guajakol, den Brenzkatechinmonomethylather, bedingt ist. In 
dem Praparat selbst ist diese Wirkung jedoch etwas geschwacht, und 
besondere Vorziige hat es den bereits besprochenen gegeniiber kaum 
aU£zuweisen. Auch fur die Fabrikation medikamentoser Seifen bietet 
es keine bemerkenswerten Vorteile, besonders, da es sich nur schwer 
zu solchen verarbeiten laBt und hier gewohnlich in Form kleiner, sicht
barer Partikel verteilt bleibt. 

Aber die Reihe der Teerarten und Teerpraparate, welche fur die 
Seifenfabrikation Verwendung finden, ist mit den genannten keineswegs 
erschOpft. So enthalt die nach dem DRP. 179672 hergestellte 
Teerseife (KeBler & Co., Berlin) einen Teer, der durch trockene 
Destillation von Torf gewonnen wird und im Gegensatz zum Holzteer 
keine freie Essigsaure enthalten solI. Unter dem Namen Fagacid 
bringt die Firma Dr. N oerdlinger in FlOrsheim a. M. einen aus Buchen, 
holzteer nach dem Oxydationsverfahren des DRP. 163446 und 
seiner Zusatzpatente gewonnenen, festen, pechartigen Korper auf den 
Markt, der auf Grund seines schwach sauren Charakters seifenartige 
Alkalisalze zu bilden vermag und in dieser Beziehung dem Kolophonium 
sehr ahnlich ist. Diese Alkaliseifen (Fagate) sind feste, schwarze, in 
Wasser leichtlosliche Korper und besitzen· antiseptische Eigenschaften. 
Da sie den Fettsei£en in beliebig groBer Menge zugesetzt werden konnen, 

1) M. Joseph, lJber Pittylen, ein nenes Teerpraparat. Dermatologis~hes 
Zentralblatt 1905, Nr.3, S.66. 
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sind sie fiir die Herstellung antiseptischer Stiickseifen mit hohem Teer
gehalt wertvoll. Die diesbeziiglichen Seifen werden, falls die trockenen 
Fagate (fiir Seifenpulver und pilierte Seifen) selbst nicht zur Anwendung 
gelangen sollen, zweckmaBig in der Weise hergestellt, daB man durch 
Auflosung von Fagacid in heiBen, konzentrierten Laugen zuerst die 
entsprechenden Alkaliverbindungen herstellt und diese Losungen ent
weder mit solchen von Fettseifen zusammenbringt oder die Fagacid
alkalilosungen, welche entsprechende Mengen freies Alkali enthalten, 
mit entsprechenden Mengen freier Fettsaure verbindet. 

Auch das Kreosot, eine vornehmlich aus dem Buchholzteer durch 
fraktionierte Destillation gewonnene farblose, olartige, phenol(Guajakol)
reiche Fliissigkeit (Kp. 205-220°) findet trotz seines hochst unange
nehmen Geruches vielfache Verwendung als Ersatzpraparat bei der 
Teerseifenfabrikation. Seine Wirkung auf die Haut ist eine der Teer
wirkung analoge, an Desinfektionskraft iibertrifft es denselben aber 
nicht unwesentlich. 

Die mit Hilfe der besprochenen Praparate hergestellten Teerseifen 
sind im allgemeinen durchaus haltbar und konnen ihre spezifische Teer
wirkung nicht verlieren. Denn die Umwandlungen, welche diese Teer
arten beim WaschprozeB erfahren diirften, sind so geringfiigiger und 
therapeutisch unbedeutender Art, daB sie praktisch nicht in Frage 
kommen. Allerdings solI sich der Fabrikant ebenso wie der Konsument 
solcher Seifen bewuB~ sein, daB die besprochenen Praparate, wenn sie 
auch samtlich echte Teerwirkung besitzen, ihren Bestandteilen ent
sprechend, in der Art und dem Grade dieser Wirkung dennoch Unter
schiede aufweisen, indem der Steinkohlenteer dem groBeren Gehalt an 
Phenolen und vornehmlich Kohlenwasserstoffen, der Laubholzteer dem 
Guajakolgehalt und der Nadelholzteer neben dem Phenolgehalt auch 
dem Gehalt an Harzsauren Rechnung tragt. Diese Unterschiede treten 
auch deutlich zutage in dem Grade der bakteriziden Wirkung, die bei 
den wasserloslichen Praparaten an sich zu beobachten ist, bei dim in 
Wasser un16slichen aber ebenfalls in Erscheinung tritt, wenn sie in einer 
Seifenemulsion zur Verwendung gelangen. Da dieseWirkung jedoch 
nur ein Teil der Gesamtwirkung ist, der bei der Anwendung von Teer
praparaten am wenigsten in Frage kommt, solI hier nicht naher darauf 
eingegangen werden. 

Die Fabrikation der Seifen selbst bietet kaum Schwierigkeiten. Sie 
werden in fester und fliissiger Form hergestellt, und vornehmlich die 
farblos fliissigen sind unter den verschiedensten Namen (Albopixol, 
Pixosapol u. a.) als kosmetische Haarpflegemittel am Markte zu finden. 
Bei der Anfertigung pilierter Fettseifen unter Verwendung von Roh
teeren ist lediglich darauf zu achten, daB die Grundseifenspane, wie 
eingangs erwahnt, einen gewissen Feuchtigkeitsgrad besitzen, da die 
fertige Seife sonst zu schwer aus der Strangpresse tritt; bei der Her
stellung der billigen Kokosolteerseifen, deren Fabrikation besser ganz 
unterbleiben sollte, ist der Teer unter schnellem Riihren der gut ver
bundenen Seife zuzumischen und· diese .sofort zu formen, da sich die 
Seife bei langerem Riihren trernit. Ais Grundlage fiir die fliissigen 
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Seifen dient, soweit nicht die genannten wasserloslichen Praparate 
verwandt werden, am besten eine alkoholische OlivenOlkaliseife 1), 

welche etwa 5-10 % der gereinigten Teerarten aufzunehmen im
stande ist. 

Phenolseifenpraparate. 
Die vielseitige Verwendung, welche die Karbolsaure seit ihrer Ein

fiihrung durch Lister (1867) als Antiseptikum gefunden hat;hat natiir
licherweise auch zur Fabrikation von Karbolseifen, welche sich als 
Desinfektionsmittel auch heute noch - und zwar in Form von Stiick
seifen durchaus mit Unrecht - allgemeiner Beliebtheit erfreuen, Ver
anlassung gegeben. 

Das Phenol (Karbolsaure, Phenylalkohol, C6H50H),· das aus dem 
Steinkohlenteer isoliert, aber auch synthetisch gewonnen wird, kristalli
siert in langen, farblosen, an der Luft sich rotlich farbenden Nadeln 
vom Schmelzpunkt 42 0 und vom Siedepunkt 180 0 - Es ist loslich in 
Wasser (im Verhaltnis 6 : 100), Alkohol, Ather, fetten und atherischen 
Olen, besitzt charakteristischen Geruch, brennenden Geschmack und 
in mehrprozentiger wasseriger wsung hervorragend ant.iseptische 
Wirkung 2). Diese Wirkung iibertrifft diejenige gleichprozentiger 
Losungen des Athylalkohols nicht llnbetrachtlich, da ganz allgemein 
durch den Ersatz aliphatischer Reste (Alkyl) durch solche aromatischer 
Natur (Aryl) die Lipoidloslichkeit, d. h. die Fett- oder Atherloslichkeit, 
und damit der bakterizide Effekt chemischer Verbindungen gesteigert 
wird. In Atzalkalien lost sich das Phenol auf Grund seines sauren 
Charakters zu den entsprechenden Phenolalkalisalzen, z. B. CUH50Na, 
welche stark atzend wirken und in ihrer Desinfektionskraft wesentlich 
geschwacht sind, da dieantiseptische Wirkung des Phenols nicht durch 
das Ion C6H"O, sondern lediglich durch ungespaltene Molekiile bedingt 
wird. (Desinfektionsmittel zweit.er Ordnung.) 

Es ergibt sich also schon aus dieser Angabe, daB geringprozentige 
Karbolseifen beim WaschprozeB unmoglich desinfizierend wirken konnen, 
und daher kann die Kritik, welche sie von seiten der Arztewelt erfahren 
haben, kaum iiberraschen. U nna sagt z. B. in seiner schon mehrfach 
hier erwahnten Abhandlung ,,"Ober Medizinische Seifen", daB er noch 
keine Karbolseife gefunden habe, die auch nur den diirftigsten An
spriichen geniigte, und mit ihm bezeichnen viele andere (Buzzi, JeB
ner usw.) diese Karbolseifen als fiir antiseptische Zwecke unzuverlassig 
und unbrauchbar. 

Trotzdem aber besitzt der Zusatz von Seife zur Karbolseife nicht 
immer einen vernichtenden EinfluB auf die antiseptische Wirkung des 
Mittels und ganz allgemein der Mittel vom Phenoltypus. Ein maBiger 
Zusatz erhOht vielmehr die Desinfektionskraft nicht llnwesentlich! 
Dabei besitzen Seifenlosungen ein groBes Losungsvermogen fiir Karbol-

1) V gl. S. 613. 
2) Eine 1 %jgeKarbo~aurelllsung totet Staphylokokken aber vollstandig 

erst in 90 Minuten ab;. cf. La u b en h ei m er, Phenole als Desinfektionsmittel, 
1909, S.78. 
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saure, 1 Liter 5 %ige Seifenlosung vermag beispielsweise davon 600 g 
zu 1,5 Liter Flussigkeit aufzulOsen 1), und Kaliseife (Sapo calinus 
des D. A. B.) verflussigt sich mit reiner Karbolsaure sehr leicht, so daB 
Losungen bis zum Verhaltnis 1 : 3 bei gewohnlicher Temperatur er
halten werden konnen. In bezug auf die Desinfektionskraft besitzen 
diese Mischungen jedoch ein Optimum bei einem Verhaltnis von Seife 
und Karbolsaurc wie 1 : 1, indem eine Seife mit 50 % Karbolsaure 
in 4 %iger wsung einer 5 %igen wasserigen Karbolsaurelosung aqui
valent ist. Nach He ller 2) kann diese Wirkung dadurch zustande kom
men, daB die zu desinfizierenden Objekte der wirksamen Substanz -
den Phenol en - Ieichter zuganglich gemacht werden, oder, was wahr
scheinlicher ist, daB aus Seife und Phenol ein neuer, kompliziert zu
sammengesetzter Korper hoherer Desinfektionskraft gebildet wird, wie 
man das wohl auch bei der Verflussigung der Phenole durch verschiedene 
Natronsalze, insbesondere solche organise her Sulfosauren (Solveole) 
wird annehmen mussen. 

Trotzdem aber ist die Herstellung von geringprozentigen und den
noch wirksamen Phenolseifen nicht durchaus unmoglich, obwohl die 
Phenole ganz allgemein durch groBere Mengen Alkali und Seife eine 
bedeutende Herabminderung ihres Desinfektionswertes erfahren. Man 
kann zu recht brauchbaren Fabrikaten gelangen, wenn man Sorge 
tragt, daB die genannte Abschwachung gering bleibt im Verhaltnis zu 
dem Desinfektionswert des Praparates selbst, indem man diesen letzteren 
durch innere Substitution d. h. durch die Einfuhrung chemischer Grup
pen, welche die LipoidlOslichkeit des Praparates erhOhen, nach Moglich
keit kraftigt. 

Solche Steigerung der Desinfektionskraft wird, wenn auch noch 
nicht in genugendem MaBe, beispielsweise schon erreicht durch die Ein
fuhrung einer Methylgruppe (OHa) in den Benzolkern des Phenols. Man 
gelangt so zu den drei isomeren Kresolen (Methylphenolen), 

OH OH OH 

OOR. OOR, 0 
OHa 

Orthokresoi Metakresoi Parakresoi 

die fur die Desinfektionspraxis neben dem Phenol groBe Bedeutung 
gewonnen haben. Denn das nach der Abscheidung der Karbolsaure und 
der Kohlenwasserstoffe hinterbleibende Produkt, das fruher falschlicher
weise vielfach als "rohe Karbolsaure" bezeichnet wurde und neben 
einigen anderen schwerfluchtigen Produkten des Steinkohlenteers 
(Naphtalin und Pyridine) etwa 90 % eines Gemisches der .obigen drei 
isomeren Kresole enthalt, findet als Rohkresol (Oresolum crudum) 
fur die Fa brikation von Desinfektionsmitteln vielfache Verwendung. 

1) Vgl. Trioll~t, Bull. des scienc. pharmacologiques 1901. 
. 2) O. Heller, Uber die Bedeutung des Seifenzusatzes zu Desinfektions-
mitteln. Archiv f. Hygiene 1903, Bd.47, S. 213. 
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Schon friih hatte man die starke Desinfektionskraft dieses billigen 
Produktes erkannt, aber die Schwerloslichkeit desselben stand anfangs 
seiner Verwertung recht hinderlich im Wege. Das reine Orthokresol 
lost sich nach Gruber!) nur zu etwa 2,5 % in Wasser, und die Loslich
keit der beiden anderen 1someren ist noch geringer (Metakresol 0,53 %, 
Parakresoll,8 %). Diesem Obelstand kam nun wieder die schon oben
erwahnte Eigentumlichkeit der Kaliseife (Fett- und Harzseife) zu Hilfe, 
sich mit dem Phenol und seinen Homologen zu verflussigen, d. h. die 
letzteren wasserloslich zu machen, und es entstanden so eine Unzahl 
von Praparaten, unter denen der offizinelleLiq uor cresoli saponatus 
und das Lysol (Schulke & Mayr, Hamburg) die beachtenswertesten 
sind. Fiir das erstere wird im D. A. B. folgende Vorschrift gegeben: 
1m Wasserbad wird 1 Teil Kaliseife erhitzt und in kleinen Anteilen 
1 Teil (Teerol-)Kresol so lange darin veruhrt, bis eine gleichmaBige, von 
ungeloster Seife freie Mischung entsteht. Das mit dem Namen "Lysol" 
bezeichnete Praparat wird nach dem Verfahren des DRP. 52129 
in der Weise hergestellt, daB man Teerol (technisches Trikresol vom 
Siedepunkt 187~2100) mit Leinol oder einem Fett mischt und mit 
einer konzentrierten KalilOsung bei Gegenwart von Alkohol so lange 
zum Sieden erhitzt, bis vollstandige Verseifung eingetreten ist und das 
Endprodukt sich glatt in Wasser lOst. Beide Praparate bilden eine 
olartige Flussigkeit von brauner Farbe mit dem eigenartigen Geruch 
des Rohkresols. Sie sind beide in Wasser klar 16slich und sollen fUr 
Desinfektionszwecke in 5~10 %igen Losungen verwendet werden. 

Die obige Vorschrift des D. A. B. ist fUr die Herstellung kleinerer 
Mengen Kresolseifenlosung in der Tat recht empfehl8nswert. Bei der 
Fabrikation groBerer Mengen kommt man jedoch billiger zum Ziele, 
wenn man die Seife frisch herstellt und das Kresol zusetzt, ehe die Seife 
fest geworden ist. Ein ganz geringer Zusatz von Kresol genugt schon, 
um die frisch hergestellte Seife vollstandig zu verflussigen, so daB man 
die ubrige Kresolmenge leicht mit dem schon verflussigten Produkte 
mischen kann. Es ist sogar nicht einmal notig, die Verseifung ganz zu 
beendigen, wenn man die Kresolseifenlosung einige Tage stehen lassen 
kann. Man kocht das Leinol mit der hOchstens 15gradigen Kalilauge, 
bis die Mischung zu schaumen beginnt und eine Probe mit dem 
gleichen Teil Kresol auch nach dem Abkuhlen eine klare LOsung 
ergibt. Der Zusatz von Spiritus, wie ihn das D.A.B. bei der Ver
seifung vorschreibt, kann ohne Bedenken fortgelassen werden. Die 
unfertige Kaliseife wird dann mit dem Kresol vermischt und 1 ~2 Tage 
unter zeitweiligem Umruhren stehengelassen, bis sich eine Probe in 
destilliertem Wasser klar lost. 

Neben den bisher besprochenen Praparaten, fiir deren Herstellung 
ubrigens eine Unzahl weiterer Rezepte existiert und die unter den ver
schiedensten Namen im Handel anzutreffen sind (Bazillol, Krelution, 

1) Gruber, lJber die Loslichkeit der Kresole in Wasser und iiber die 
Verwendung ihrer wasserigen Losungen zur Desinfektion. Arch. f. Hyg. "1893, 
S.619. 

Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Auf!. 40 
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Kresapol, Sapokarbol u. a.), ist fernerhin als altester Reprasentant 
hervorzuheben das durch die Firma Pearson & Co. in Hamburg von 
England her eingefiihrte Kreolin. Dasselbe nimmt in gewissem Sinne 
eine Sonderstellung ein, da fiir seine Fabrikation ein an Kohlenwasser
stoffen reiches TeerOl verwandt wird, das in der zum "AufschluB" be
nutzten konzentrierten Harzseife wohl lOslich ist.Beim Verdiinnen 
mit Wasser bleiben jedoch lediglich die Kresole gelOst, wahrend sich die 
Kohlenwasserstoffe in feinen Tropfchen ausscheiden, so daB das Ge
misch das Aussehen einer Emulsion annimmt, eine Erscheinung, die 
als wesentlicher Nachteil. gegeniiber den vorbesprochenen, ahnlich zu
sammengesetzten Desinfizientien gelten muB. 

Auf Grund der obenerwahnten Tatsache, daB ein iiber 50 % hinaus
gehender Seifenzusatz die Desinfektionskraft der Kresole, wie aller 
Phenolhomologen iiberhaupt, stark beeintrachtigt, ist es selbstverstand
lich, daB 3~5 %ige Lysol-Feinseifen eine antiseptische Wirkung 
nicht besitzen konnen, und daB ihre Fabrikation zu Desinfektions
zwecken daher besser unterbleibt. 

Wenn die Desinfektionskraft der Kresolseifenlosungen dem allge
meinen Urteile zufolge auch als fiir die Praxis ausreichend erachtet 
wird, so spricht, von ihrem unangenehmen Geruche ganz abgesehen, 
gegen ihre AIlgemeinverwendung doch die Tatsache, daB diese Losungen 
die Hande des Operateurs stark schliipfrig machen. AIle Versuche, 
diese Schliipfrigkeit durch Zusatze, beispielsweise von Fettsauren oder 
durch Ersatzmittel fiir die Seife, aufzuheben und so zu neutralen Pro
dukten zu gelangen, haben jedoch einen wirklichen Erfolg nicht gehabt, 
da diese Zusatze oder Ersatzmittel als solche zu teuer waren, anderer
seits aber auch die Desinfektionskraft nicht unbedeutend beeintrach
tigten .. 

Aber mit den hier besprochenen Kresolen ist die Reihe der fUr die 
Desinfektionspraxis brauchbaren Homologen des Phenols in keiner 
Weise erschopft, und so bietet sich die Moglichkeit, die Losung des hier 
gegebenen Problems auch in einer anderen Richtung anzustreben. 
Neben einigen synthetisch leicht zuganglichen Stoffen (den Propyl
phenolen und -kresolen) verdient insonderheit das Th y rna I, ein Methyl
isopropylphenol der Formel 

CH3 

(~OH 
V 
C3 H7 

Beachtung, da es die bisher besprochenen Antiseptika an Wirkung 
nicht unwesentlich iibertrifft. Das Thymol, das im graBen aus den 
Samen des indischen Ajowan gewonnen wird, bildet groBe, farblose, 
nach Thymian riechende Kristalle vom Schmelzpunkt 50° und vom 
Siedepunkt 232°. Es ist leicht 16slich in Alkohol, Ather und organischen 
~O!;lungsmitteln, in Wasser j edoch uur im V er haltnis 1 : II 00 '16slich. Seine 
antiseptischen Eigenschaften sind vornehmlich aus den exakten Unter-
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suchungen Robert Kochs l ) bekannt, die geringe LOslichkeit der Sub
stanz in Wasser und auch in den iiblichen Seifenlo~ungen stand jedoch 
bisher seiner Allgemeinverwendung hindernd im Wege. Die Unter
suchungen Laubenheimers haben aber gezeigt, daB sich mit Hille 
der Rizinusseifen und ihrer Sullurierungsprodukte LOsungen jeder be
liebigen Konzentration herstellen lassen, 25-50 %ige LOsungen sind 
meist hellgelbe, olige Fliissigkeiten, die mit destilliertem Wasser klare 
Verdiinnungen ergeben. 

Eine sehr bedeutende Desinfektionskraft besitzen auch die Xyle
nole (Dimethylphenole) von der Formel 

/CHs 
C6Hs, CHs 

"OH 
die im Steinkohlenteer gleichfalls vorkommen, aber wie aIle Praparate 
dieser Gruppe auch synthetisch leicht zuganglich sind. Auffallender
weise lassen sie sich, wie die Kresole, auch durch gewohnliche Seifen 
"aufschlieBen", doch stehen nach Laubenheimer diese Seifenlosungen 
den aquivalenten Rizinusseifenpraparaten an Desinfektionskraft nacho 
Die Xylenolseifenlosungen sind hellbraune, klare Fliissigkeiten von 
olartiger Konsistenz, besitzen einen angenehm aromatischen Geruch 
und sind in jedem Verhaltnis wasser16slich. Vornehmlich die Meta
xylenole (asymmetrisch 1, 3, 4, symmetrisch 1, 3, 5) stellen Desinfek
tionsmittel von relativ geringer Giftwirkung und hervorragender Wirk
samkeit dar. Die letztere tritt in der folgenden Tabelle deutlich in 
Erscheinung, doch ist dabei zu beachten, daB das Phenol in wasseriger 
LOsung, das Kresol in Form von Lysol und die beiden anderen Pra
parate nach dem AufschluB durch etwa 50 %iges rizinolsullosaures 
Kali zur Anwendung kamen. Staphylokokken wurden abgetotet durch 
eine 1 %ige Losung (bezogen auf das geloste Phenolhomologe) 

von 
in 

Phenol 
90' 

Kresol 
5' 

Thymol 
3' 

m-Xylenol (1, S, 4) 
30" 

Es erhellt also, daB die beiden letztgenannten Praparate, falls es ihr 
Preis zu1aBt, wohl imstande sind, das Kresol in den Kresolseifenlosungen 
mit Vorteil zu ersetzen, zumal der lastige Geruch des ersteren durch 
solchen Ersatz ebenfalls in angenehmer" Weise geandert wird. FUr die 
Herstellung geringprozentiger, antiseptischer Stiickseifen geniigen sie 
jedoch noch nicht, da auch sie durch Alkali und Seife noch immer eine 
der ganzlichen Vernichtung nahestehende Abschwachung ihrer Des
infektionskraft erfahren. 

Wesentlich anders gestalten sich aber die Verhaltnis8C, wenn auJ3er 
der Alkylsubstitution eine Halogensubstitution des Benzolkerns erfolgt. 
Denn der Eintritt von Halogen (Chlor, Brom, Jod) steigert die Des. 
infektionskraft des Phenols ebenfalls, und zwar fast unabhangig von 

1). Robert Koch; "Ober Desinfektion.Mitteilungen aus dem Kaiserlichen 
Gesundheitsamte, i881, Bd. 1, S. 234. 

40· 
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der Art des eintretenden Halogens. Schon die Ohlorphimole lind vor
nehmlich das Parachlorphenol der Formel 

OH o 
01 

!lind weit starkere Desinfektionsmittel als das Phenol selbst, und das 
Tribromphenol OeH2BraOH wirkt sehr kraftig antiseptisch. Nach 
den Untersuchungen von Bechhold und Ehrlich 1) kommt den halo
gensubstituierten Phenolderivaten selbst in alkalischen Losungen eine 
auBerordentlich hohe bakterizide Wirkung zu, und zwar wachst diese 
Wirkung entsprechend der Zahl der eingefiihrten Halogenatome. 
. FUr die Seifenfabrikation wichtig sind nun vornehmlich die Halogen
kresole. Unter den Monosubstitutionsprodukten besitzt besonders das 
billige, aber doch recht unangenehm riechende Ohlor-m-Kresol der 
Formel 

OHa 

010 . lOB 

auch in hochprozentigen Seifenlosungen, d. h. also in Form seines Na
triumsalzes, eine recht bedeutende antiseptische Wirkung, die jedoch 
natiirlicherweise um so mehr gesteigert ist, je groBer der Gehalt solcher 
Losungen an freiem Ohlorkresol ist. Das Optimum der Wirkung scheint 
auch hier wiedergegeben bei einem Gewichtsverhaltnis von Kresol und 
Seife wie etwa 1 : 1 2), wahrend erst bei einem solchen von 1 : etwa 2,5 
die Moglichkeit fiir eine quantitative Umsetzung des Kresols zu seinem 
Alkalisalz gege ben. ist. 

Wie sohon oben erwahnt, wachst die antiseptische Wrrkung des 
Kresolsjedoch mit der Zahl der eingefiihrten Halogenatonie. Unter 
den bisher gepriiften Desinfektionsrilitteln dieser Klasse besitzen die 
Natriumsalze des Tetrabrom-o-Kresols und des Tribrom-m
xylenols der Formeln 

OH OH 

BrO' CB3 
Br BI' 

und BrOBr Br CBs 

Br OHa 
wohl die mit Phenolalkalisalzen hOchst erreichbaren Desinfektionswerte, 
indem man fiir· den gleichen Desinfektionseffekt (Entwicklungshem-

1) Bechhold und Ehrlich, Beziehungen zwischen chemischerKon8titution 
und Desinfektionswirkung. Hoppe-Seylers Zeitschr. fur physiologische 
Chemie 1906, Bd.47, S.173. 

2) Bei diesem Mischungsverhaltnis werden Staphylokokken vo~ der 1 " igen 
Chlorkreso1l6sung in 30", von der 0,25" igen L<isung in l' abgetBtet. Bei 'einem 
ll'berschu13 an Seife (1: 2,5 und 1: 4} sinken. die beiden lieitangaben a.uf 4' 
bzw. 15'. (Laubenheimer.) 
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mung von Diphtheriebazillen) nur 0,4 Gewichtsprozent der hierfiir 
erforderlichen Menge Karbolsaure benotigt. Diese Produkte, die auch 
technisch leicht zuganglich sind und von denen namentlich das erstere 
praktisch sehr wenig giftig ist, sind daher in hohem Mafie auch fiir die 
Fabrikation geringprozentiger, antiseptischer Stiickseifen geeignet, wie 
dies auch in dem amerikanischen Patent 942 538 vorgesehen ist. 

Unter den Desinfizientien, die neben den besprochenen Phenol
derivaten ebenfalls fiir die Fabrikation desinfizierender Seifen emp
fohlen werden, sind noch dieNaphtole zu nennen, dem Phenol ahnliche 
Hydroxylderivate des Naphtalins von der Formel C1oH,OH, die eben
falls, wenn auch in geringen Mengen, im Teer vorkommen und in zwei 
Formen, einer a- und einer tJ-Modifikation bekannt sind. 

OH 

I/'V~ 
"',)V 

a-Naphthol ~-Naphthol 

Von beiden Isomeren ist das letztere billiger, ungiftiger und be
standiger als das erste und seiner ausgezeichneten antiparasitaren Wir
kung halber bei Hautkrankheiten vielfach als Teerersatzmittel ver
wandt worden. In Wasser ist es so gut wie un16slich, 16slich ist es jedoch 
in Alkalilaugen und Seifenlosungen. Sein Natriumsalz hat unter dem 
Namen Mikrocidin als Antiseptikum jedoch nur ein kurzes Dasein 
gefristet und ebenso sind die Versuche 1) erfolglos geblieben, das Roh
kresol in den Kresolseifenmischungen wenigstens teilweise durch tJ
N aphtol zu ersetzen, da die erwartete Erhohung der Desinfektionskraft 
nur in geringem Mafie eintritt, weil das tJ-Naphtol als Alkalisalz viel 
an Wirkung verliert. Trotz vielseitigerEmpfehlungen ist das Pra
parat daher auch fiir die Herstellung desinfizierender Seifen nicht 
geeignet. 

Da das tJ-Naphtol als aromatische Verbindung aber einen bzw_ 
zwei substituierbare Benzolkerne besitzt, so sind auch hier die oben 
besprochenen GesetzmaBigkeiten giiltig, indem die Einfiihrung von 
Halogen- oder Alkylgruppen in den Naphtylrest die Desinfektionskraft 
wesentlich erhoht. 1m AnschluB an die ausfiihrlichen Untersuchungen 
Bechholds 2) verdienen vornehmlich die Halogennaphtole das Inter
esse des Seifenfabrikanten, da sie in Form ihrer leicht wasserloslichen 
Natriumsalze in ihren wirksamsten Gliedern aIls bisher gebrauchlichen 
Desinfektionsmittel mit Ausnahme des Sublimats iibertreffen. Den 
verschiedensten pathogenenBakterien gegeniiber bewahrthabensich vor
riehmlich das Di- und Tribrom-j1-naphtol, Substanzen, die technisch 
leicht zuganglich und im Handel erhaltli<Jh sind. Dabei sind diese 
Praparate, welche feste Korper von brauner bzw. braunroter Farbe 

·1) Schneider, Neue Desinfektionsmittel aus Naphtolen. Zeitschr.f.Hyg. 
und Infektionskrankh. 1905, Bd.52, S. 534. 

2) H. Bechhold, Halhspezifiscbe chf!mische Desinfektionsmittel. Zeitschr. 
f .. Hyg. u. Infektionskrankh. 1909, Bd. 64, S. 113. 



630 Medikamentose Seifen. 

darstellen, geruchlos und praktisch wenig giftig, so daB in ihnen die 
Forderungen, welche an ein ideales Desinfektionsmittel gestellt werden, 
namlich hohe keimtotende Wirkung, Geruchlosigkeit, geringe Gift
wirkung und leichte Loslichkeit, erfullt zu sein scheinen. 

Fur die praktische Verarbeitung all dieser Verbindungen zu pilierten 
Stuckseifen ist aber eine kleine Schwierigkeit gegeben in der Tatsache, 
daB sie bisher nicht in Form ihrer Natriumsalze, sondern lediglich in 
alkalifreiem Zustande gehandelt werden, so daB der Konsument ge
zwungen ist, diese fUr die Fabrikation notwendigen Natriumsalze durch 
LOsen der bezogenen Praparate in der berechneten Menge Natronlauge 
und Einengen der erhaltenen Losungen im kohlensaurefreien Luft
strom bzw. im Vakuum zunachst selbst herzustellen, wie das auch in 
der schon oben zitierten amerikanischen Patentschrift Nr. 942 538 vor
gesehen ist. Von den technischen Schwierigkeiten ganz abgesehen, 
sind aber in dieser Operation insofern gewisse Gefahren gegeben, weil 
sich der geringste AlkaliuberschuB im fertigen Endprodukt unangenehm 
bemerkbar machen muB, besonders da diese Alkalisalze als Salze schwa
cher Sauren infolge von Hydrolyse an sich schon stark alkalischen 
Charakter besitzen und dementsprechend nach ihrer Einverleibung in 
den Seifenkorper dessen Alkalitat erhOhen. Es ist daher fur die prak
tische Darstellung dieser Seifen ratsam, nicht diese reinen Natriumsalze 
zu verwenden, sondern sich mit Hille der mehrfach genannten Rizinus
olseifen etwa 50 %ige LOsungen herzustellen und diese sodann auf der 
Piliermaschine mit der Grundseife zu vermischen. 1m allgemeinen 
werden 5-10 %ige Stuckseifen den meisten praktischen Anforderungen 
genugen konnen. 

Die Bedeutung aromatjscher Karbonsauren ffir die Her
stellung medikamentoser Seifen. 

Es ist oben gesagt worden, daB bei einem Ersatz von Kernwasser
stoffen durch chemische Radikale die antiseptische Wirkung der Phenole 
wesentlich verstarkt wird. Diese Regel, die ganz allgemein fur aIle 
aromatischen Verbindungen zutrifft, hat jedoch keine Gultigkeit, wenn 
der neue Substituent Saurecharakter besitzt. Durch die Einfiihrung 
weiterer Hydroxyl- (OH), Karboxyl- (COOH) oder Suifogruppen (SOsH) 
wird im Gegenteil die Desinfektionskraft aromatischer Verbindungen 
erheblich geschwacht! 

Von den Phenolen, welche nun mehr als ein Hydroxyl enthalten, ist 
das Resorzin (m-Dioxybenzol), und von den Trioxybenzolen das Pyro
gallol hervorzuheben. 

on 
/"'OR 
I lOR 
V 

Resorzin !Pyrogallol 

. Beide werden ihrer teils keratoplastischen, teils stark reduzierenden 
Eigenschaften wegen bei Psoriasis und anderen parasitaren Hautkrank-
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heiten verwandt, wirken aber reizend (atzend) und EiweiB ko
agulierend. Ihre Desinfektionskraft ist geringer als die des Phe
nols, ihre Giftwirkung diesem gegeniiber aber gesteigert. FUr die 
Fabrikation medikamentoser Seifen sind sie nicht geeignet, wie 
spater bei Besprechung der reduzierenden Hautmittel noch gezeigt 
werden wird. 

Auch der Eintritt der Karboxylgruppe in den Benzolkern setzt, wie 
gesagt, die Desinfektionswirkung wesentlich herab, so daB die Phenol
und Kresolkarbonsauren (Oxybenzoe- und Kresotinsauren) ungleich 
schwacher wirken als die entsprechenden Phenole. 

Aber nicht nur die yerbindungen, welche die Karboxylgruppe neben 
der Hydroxylgruppe aufweisen, besitzen den reinen Phenolen gegeniiber 
geringere Wirksamkeit, vielmehr wird der gleiche Effekt im allgemeinen 
schon bedingt durch den Ersatz der zweiten durch die erstere, wie durch 
die Verkuppelung aromatischer Kerne mit Sauregruppen iiberhaupt. 
Allerdings wirken die aromatischen Karbonsauren (Benzoesaure, Sali
zylsaure usw.) selbst noch immer keimtotend, nicht mehr aber ihre 
wasserloslichen Alkalisalze, denen die fiir den Desinfektionseffekt not
wenwge Lipoidloslichkeit (01-, Fett- oder Xtherloslichkeit) fehlt. Die 
Herabsetzung des Desinfektionsvermogens durch den EinfluB des 
Karboxylnatriums (COONa) ist so bedeutend, daB sie auch durch eine 
reichliche Halogensubstitution nicht kompensiert werden kann, denn 
es verhalten sich nach den schon oben zitierten Untersuchungen von 
Bechhold und Ehrlich die Desinfektionswerte von Phenol (in wasse
riger LOsung) (CSH 50H), Tetrachlorphenolnatrium (CsHCI4 • ONa) und 
tetrachloroxybenzoesaurem Natrium [CsCI4(OH)COONa] wie 2 : 50 : 1, 
so daB also das Karbonsaurederivat nur die halbe Wirkungsstarke dar 
Karbolsaure besitzt. 

Fiir die Herstellung medikamentoser Seifen spielt unter den aroma
tischen Karbonsauren eine gewisse Rolle die Salizylsaure (o-Oxybenzoe
saure), die an sich, im Gegensatz zu den isomeren, vollkommen wirkungs
losen Meta- und Paraverbindungen, Desinfektionskraft besitzt, dem 
Phenol allerdings an Wirksamkeit nachsteht 1). Ihre Bedeutung fiir 
die Dermatologie verdankt sie neben ihren antiseptischen, sekretions
beschrankenden und resorptiven Eigenschaften aber vornehmlich ihrer 
keratolytischen (epithelauflosenden) Wirkung. Die dickste Hornschicht 
wird unter dem EinfluB von Salizylsaure ohne Reizung weich und 
leicht entfernbar (Hiihneraugenpflaster), und es erhellt, daB die Eigen
schaften der Seife die Wirkung der Salizylsaure in wiinschenswerter 
Weise erganzen miiBten. 

Analog den Phenolen sind aber auch die Karbonsauren als salcha 
nur im wasserfreien Seifenkorper haltbar, bei Gegenwart von Feuchtig
keit erleiden sie aIle unabhangig von der Konsistenz der Grundseife 
schon in kiirzester Zeit durch das Seifenalkali eine Umsetzung zu den 
entsprechenden Alkalisalzen, so daB, wie Buzzi u. a. gezeigt ha.ben, 
unzersetzte Seife nicht zuriickbleibt, wenn eine geniigellde Menge 

I) Lllffler, Deutsche med. Wochenschr. 1891, .Nr.l0. 
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SaJizylsaure der Reaktionzuganglich gemacht wird. Als Endprodukt 
.resultiertstets, gegebenenfalls neben unzersetiter Seife j ein Ge· 
menge .von salizylsaurem Alkali und freier· Fettsaure, das jeglicher 
Salizylsaurewirkung ermangelt und .von der iibermaBigen Weioh· 
heit der Stiickseifen ganz abgesehen, praktische Brauchbarkeit nicht 
besitztl). 

Auch die Versuche, durch den Ersatz der Salizylsaure durch das 
Salol zu Seifen zu gelangen, welche im Augenblick der Anwendung 
drirch Aufspaltung des SaloIs mit Hilfe des hydrolysierten Seifenalkalis 
SaIizylsaure neben Phenolnatrium entstehen lassen soUten, diirfen als 
gescheitert betrachtet werden, da, selbst wenn diese Verseifung des 
Estersiiberhaupteintreten wiirde, der "Starke" der sauren Bruchstiicke 
entsprechend stets saIizylsaures Alkali neben freier Karbolsaure ent· 
stehen miiBte, die bei .vorhandenem AlkaliiiberschuB ihrerseits dann 
ebenfaUs in Phenolalkali iibergehen wiirde. 

Der groBe Erfolg, den die Salizylsaure in der Medizin errungen hat; 
ist aber nicht sosehr durch ihre obengenannten Eigenschaften, sondern 
mehr durch die Beobachtung Strickers begriindet, daB die Salizyl
saure bei akutem Gelenkrheumatismus spezifische Wirkung besitzt, 
die bei innerlicher und perdermatischer Medikation in gleicher Weise 
zutage tritt. Da die SaIizylsaure nun, wie gesagt, in vollkommen 
entwasserten, neutralen oder iiberfetteten Seifen haltbar ist, so 
konnen dieselben auch hier als indifferente, leicht resorbierbare Salben
grundlagen wohl benutzt werden, wie das beispielsweise in den Pa
tenten 154548, 157385 und 193199 (Dr. ReiB, Charlottenburg) vor
gesehen ist. Auch der Salizylsauremethylester (CaH 4(OH)COOCH3) 

und andere fliissige Ester del' Salizylsaure ermoglichen mit wasser
freien Seifen gemischt eine perdermatische, reizlose Aufnahme del' 
Salizylsaure, die durch Verseifung del' applizierten Praparate im Orga
nismus entsteht. Eine antiseptische Wirkung kommt solchen Prapa
raten aber nicht (Salizylsaureathylester) 2) odeI' doch nul' in geringem 
MaBe (Salizylsauremethylester) 3) zu. 

DaB die del' Salizylsaure entsprechenden Derivate der Kresole 
(Kresotinsauren) und Naphtole (Oxynaphtoesauren), die an sich natur

. gemaB eine kraftigere antiseptische Wirkung besitzen als die Salizyl
saure 4), in diesel' Beziehung aber schwacher sind als ihre Grundsubstan
zen 5), fiir die Fabrikation desinfizierender Seifen irgendein Interesse 
nicht besitzen konnen, ergibt sich aus dem vorhergehenden von selbst. 
Ebenso ist. es nur natiirlich, daB die durch weitere saure Gruppen sub
stituierten Karbonsauren, wie die Dioxybenzoesauren6 ) odeI' die Sulfo
saIizylsauren 7) Desinfektionskraft nicht besitzen. 

1) Siehe' Buzzi, 1. c. S. 59ft". 
2) S. Frankel, Die Arzneimittelsynthese S.504. 
3) La. u b enhe i m er. Phenol und seine Derivate als Desinfektionsmittel, S.77. 
') S. Frankel, S.497. 
5)Llibbert, Fortschr. d. Medizin 1888, Nr.22/23. 
6) S. Frankel, S.97. 
7) S. Frankel, S. 491$. " 
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Formaldehydseifenpraparate. 

Die groBe Bedeutung, welche der Formaldehyd 0020 in den letzten 
fiinfzehn Jahren, namentlich infolge der Einbeziehung der Kresolseifen
losungen, unter die Vorschriften des Giftgesetzes, einerseits fur die Me
dizin und andererseits fur die Raumdesinfektion gewonnen hat, ist die 
Veranlassungfur die Herstellung einer groBen Anzahl neuer Formaldehyd. 
praparate geworden. Der Formaldehyd selbst stellt ein farbloses, die 
Augen- und Nasenschleimhaut stark reizendes, aber selbst nach der 
Resorption relativ ungi£tiges Gas dar, das in wasseriger Losung vor
nehmlich auf Milzbrandsporen sehr stark entwicklungshemmend, aber 
auch genugend bakteriell wirkt. Seiner chemischen Konstitution ent
sprechend reagiert der Formaldehyd mit zahlreichen organischen Stoffen; 
er koaguliert EiweiB und wirkt infolgedessen insbesondere tieri~chen 
Geweben gegenuber heftig reizend. Bei Beruhrung mit ihm wird die 
Haut "gegerbt" und die SchweiBsekretion infolgedessen durch Wa
schungen mit Formaldehydlosungen vermindert. 

Eine 40 %ige wasserige Formaldehydlosung, als Formalin oder 
Formol bezeichnet, findet seit langem nach weiterer Verdunnung auf 
1/2-1 % Formaldehydgehalt Verwendung fur die Desinfektion von 
Schleimhauten, vor allem aber zur Wohnungsdesinfektion, trotzdem 
der Formaldehyd namentlich in neutraler Losung sehr geringe Ein
dringungskraft und dementsprechend nur geringe Tiefenwirkung besitzt. 
Als Nachteile bei seiner Verwendung wurden aber stets seine Reiz
und !tzwirkung und sein stechender Geruch empfunden, zwei Eigen
schaften, die dem Fachmanne Veranlassung gaben, das Praparat nach 
dieser Richtung hin zu verbessern. 

Man fand hier nun wieder in der Vereinigung des Formaldehyds 
mit Seifen ein Mittel, die genannten Obelstande zu beschranken, ohne 
die Desinfektionskraft des Ursprungspraparates wesentlich herabzu
setzen. Es entstanden so die verschiedenartigen FQrmaldehydseifen 
und -seifenlosungen, wie sie heute z. B. unter dem Namen Antisepto
form, Decilan, Formlution, Formysol, Lysoform, Morbizid, 
Sapoform, Spiritus saponatus formalinus usw. im Handel 
anzutreffen sind. 

Der alteste Reprasentant unter ihnen ist wohl das Lysoform, 
das eine innige Mischung von Formaldehyd und Kaliseife darstellt 
und gewonnen wird, indem man in ein Gemisch von etwa 60 Teilen 
Kaliseife und 24 Teilen Wasser (verdunntem Alkohol), das seinerseits 
eine ziemlich konsistente Masse darstellt, Formaldehyd bis zur Ver
flussigung einleitet, wozu der Patentschrift .zufolge etwa 10-15 Teile 
des Gases notwendig sind. Andererseits kann man dieses aber auch iJ;l 
der der Seife zuzusetzenden Wassermenge lOsen und mit dieser wasse
rigen Formaldehydlosung die Kaliseife verflussigen 1). Auch kann das 
Desinfektionsmittel erhalten werden, indem man ohne Anwendung von 

1) DR P. 141744. 
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Losungsmitteln lediglich durch hohere Temperatur oder Druck die 
Kaliseife verfliissigt 1). 

Das Lysoform ist eine gelblich klare, alkalisch reagierende Fliissig
keit von olartiger Konsistenz, die wenig giftig in jedem VerhiUtnis mit 
-Wasser und Alkohol mischbar ist, einen schwach aromatischen, nicht 
unangenehmen Geruch besitzt und in der Tat absolut reizlos wirkt. 
Seine keimWtende Kraft ist jedoch der des Lysol und ahnlich zusammen
gesetzter Phenolpraparate keineswegs aquivalent, da beispielsweise 
Staphylokokken von einer 2 %igen Losung erst in 5 Stun den ab
getotet werden 2). 

Die meisten im Handel befindlichen Formaldehydseifenpraparate 
zeigen eine dem Lysoform ahnliche Zusammensetzung und Wirkung. 
Allerdings besitzen viele von Ihnen einen schwankenden Aldehydgehalt 
und -reinheitsgrad, so daB bei fehlen<!er Konzentrationsangabe eine 
exakte Dosierung erschwert und der DesinfektionsprozeB selbst unsicher 
gestaltet wird. Eine genaue Verzeichnung beider Faktoren seitens der 
Fabrikanten auf den diesbeziiglichen Handelsprodukten bleibt daher, 
soweit es bisher noch. nicht geschieht, dringend zu wiinschen. 

Eine dem Lysoform vollkommen ahnliche Formaldehydseifenlosung 
erhalt man nach folgender Vorschrift: 30 Teile Kokosol werden mit 
einer Losung von 8 Teilen reinem A.tzkali in 20 Teilen Wasser unter 
Zusatz von etwa 10 Teilen Spiritus unter lebhaftem Schlagen verseift, 
bis eine gleichmaBige, kleisterartige, durchsichtige l\1asse zuriickbleibt. 
Zu der noch warmen Seife riihrt man so viel 40 %ige Formaldehyd
losung hinzu, daB das Gesamtgewicht 100 Teite ausmacht. Es erfolgt 
sofort eine vollkommene L6sung, die man langere Zeit absetzen laBt. 
Der verwandt,e Alkoholgehalt ist wesentlich, um eine leichtlosliche 
Seife zu erzielen, da das alkoholfreie Praparat mit Wasser schnell triibe 
werdende Losungen gibt und weniger haltbar ist,. Ein wesentlicher 
Gehalt an freiem Alkali gibt langere Zeit klarbleibende wasserige Lo
sungen, jedoch fallt bei langerer Aufbewahrung ein dunkel gefarbter 
Bodensatz aus 3). Nach Ha ge rs Handbuch der pharmazeutischen Praxis 
erhiUt man· ein dem Originallysoform ebenfalls ahnliches Praparat, 
indem man 100 Olein redesti1lat. 500 Spiritus (0,830) und 1300 Liquor 
Kali caust. unter kraftigem Umschiitteln verseift und der Seifenlosung 
2200 Formaldehyd solut. und 20 Oleum Lavandulae zusetzt. Nach 
8 Tagen wird filtriert. 

Selbstverstandlicherweise ist der Fabrikant auch bei der HersteUung 
der hier besprochenen FormaldehydseifenlOsungen nicht lediglich an die 
gewohnliche Kaliseife gebunden. Es gibt sogar eine ganze Reihe von 
Praparaten, die durch Verwendung einer "besonderen" Seife ihre Kon
·kurrenzprodukte weit iibertreffen sollen. DaB diese Behauptung durch
aus im Bereich des Moglichen liegt, ist hier schon mehrfach gezeigt 
worden; leider hat aber diewissenschaftliche Forschung bei den in 

1) DRP.145390. 
2) Symanski, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskra.nkh. 37 (1901), S.381. 
3) V gl. Pharm. Ztg. 1902. 
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Frage stehenden Praparaten Untersuchungen nur selten angestellt, so
daB es dem einzelnen Fabrikanten vorerst noch iiberlassen bleiben 
muB, fiir die Richtigkeit diesbeziigfulher Angaben die Verantwcirtung 
zu iibernehmen. 

Viel wichtiger als die Art dar verwandten Seifen scheint jedoch das 
jeweilig obwaltende Verhaltnis von Seifen- und Formaldehydgehalt 
dieser Praparate zu sein. Denn hier scheint die Sachlage ahnlich wie 
bei den entsprechenden Kresolpraparaten, indem die durcli den Formal
dehyd eben verfliissigte Seife imstande ist, noch weitere Mengendes 
Gases aufzunehmen, ohne daB bei entsprechender VerdiinnUJlg dessen un
angenehme Eigenwirkungen merklich in Erscheinung treteIi. DaB bei 
dieserOperation die Desinfektionskraft des verwandten Praparates wach
sen muB, ist im Hinblick auf die friiheren Ausfiihrungen leicht einzusehen. 

Beim Gebrauch hochprozentiger Formaldehydseifenlosungen macht 
sich nun aber ein "Obelstand bemerkbar, indem bei ungeniigendem Ver
achluB der Flaschen der Aldehydgehalt auf Grund seiner Fliichtigkeit 
schnell erheblich nachlaBt. Diese Tatsache ist auch der Grund da
fiir, daB sich Formalinstiickseifen in der Praxis nicht bewahren 
konnten. Schon nach wenigen W ochen ist kaum eine Spur des Anti
septikums in diesen Seifen nachweisbar, die dann auBerdem infolge 
chemischer Zersetzung oder durch Kondensation mit dem Aldehyd 
gelblichrote Flecken aufweisen, welche sich oft iiber die ganze Ober
flache verbreiten. 

Aber die Fabrikation von Formaldehydstiickseifen ist trotzdem 
keine Unmoglichkeit, wenn man das Formalin im Seifenkorper zu 
fixieren und ihm gleichzeitig die Kondensationsmoglichkeit mit der 
Seife selbst zu nehmen imstande ist, zwei Forderungen, die leicht er
fiillbar erscheinen miissen. Denn der Formaldehyd bildet nicht nur 
mit fettsauren Alkalien, sondern auch mit vielen anderen meist orga
nischen Verbindungen Kondensationsprodukte, die vielfach selbst des
infizierende Eigenschaften besitzen oder doch wenigstens unter dem 
EinfluB von Alkali Formaldehyd abspalten und somit sekundar anti
septisch wirken konnen. Fiir diese Kondensation geeignet· erwiesen 
haben sich vornehmlich die Phenole, die sich unter geeigneten Be
dingungen mit dem Aldehyd zu in Alkali loslichen Phenolalkoholen 
und ahnlichen Produkten kondensieren, welche nun ihrerseits der 
Patentschrift Nr. 99570 zufolge leicht Formaldehyd abgeben. Durch 
die Einwirkung von Formaldehyd auf Eugenol in alkalischer Losung 
erhalt man beispielsweise das als Eugeno£orm bekannte Eugenol
karbinolnatrium. Auch mit dem Menthol hat man antiseptisch wir
kende Kondensationsprodukte des Formaldehyds dargestellt 1), indem 
man es entweder mit Trioxymethylen, einem ebenfalls antiseptisch 
wirkenden Polymeren des Formaldehyds (CHIlO)s, zusammenschmiIzt 
oder in das geschmolzene Menthol Formaldehydgas einleitet. 

Bei diesen Kondensationsprozessen kann nun vielfach· und meist 
in recht gliicklicher. Weise ein warmer Seif~nleim oder eine Seifen-

1) DRP.199610. 
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losung als Kondensationsmittel verwandt werden 1), 130 daB es vielfach 
nur notig ist, ein aus wenig Seife, dem gewiihlten Phenol und Form,al
dehyd in berechnetenMengen, eveptuell unter Zusatz von Wasser, warm 
bereitetes Desinfektionsmittel auf der Piliermaschine mit einer neutralen 
Grnndseife zu vermischen, um nach dem Pilleren recht gut desinfizie
rende Stiickseifen zu erhalten. Bei dem obigen ProzeB gehen . die sonst 
uruoslichen oder schwer loslichen Antiseptika in Losung und die er· 
haltenen braunlich-klaren,durchsichtigen Fliissigkeiten, die etwas 
olige Konsistenz und geringen Geruch besitzen, sind ihrerseits mit 
Wasser in jedem Verhaltnis mischbar 2). 

Aber mit den hier erwahnten Produkten sind die Kondensations
moglichkeiten des Formaldehyds' keineswegs erschOpft. Auf seine 
ebenfaHs durch Formaldehydabspaltung antiseptisch wirkenden Ver
bindungen mit Nadelholzteer (Pittylen) und Laubholzteer (Empyro
form) ist schon friiher hingewiesen worden. Ahnliche Produkte hat 
man auch aus Kresol (Kresoform) erhalten, und es bleiben weiter zu 
erwahnen die analogen Produkte aus Gelatine (Glutol), Kasein, Nuklein
sauren, Starke, Dextrin, Pflanzenschleim3 ), die vielfach in Wasser') 
oder in Alkalien loslich sind und den Aldehyd samtlich mehr oder 
weniger locker gebunden enthalten, so daB er durch verschiedenerlei 
Einwirkung abspaltbar ist. Auch aus Tannin und anderen Gerbstoffen 
sind geruchlose, in Alkalien losliche Kondensationsprodukte erhalten 
. worden, welche, wenn auch in minderem Grade, die dem Formaldehyd 
eigenen antiseptischen und hartenden Eigenschaften aufweisen 5). 

Selbstverstandlicherweise sind aber nicht all die hier genannten 
Kondensationsproduktefiir die Fabrikation von desinfizierenden 
Seifen und speziell vonStiickseifen verwandt worden, immerhin begegnet 
man aber einigen von ihnen hier und da am Markte. Die Septo
formaseife z. B. enthalt 15 % eines Septoforma genannten Desinfek
tionsmittels, das aus den Kondensationsprodukten des Formaldehyds 
mit Substanzen aus der Terpen-, Naphtalin- und Phenolreihe besteht, 
gelost in spirituoser ·Leinolseife. Mit den Namen Parisol und Lysan 
werden ein Menthol. und ein ahnlich zusammengesetztes Terpen. 
Formaldehydseifenpraparat bezeichnet. Das Phenyformsaponat 
ist eine fliissige Seife, die das Phenyform, ein Kondensationsprodukt 
aus Karbolsaure und Formaldehyd, enthaIt, stark bakterizid wirkt und 
wenig giftig ist. . ' 

Neben diesen Kondensationsprodukten haben fiir die Desinfektions. 
praxis aber auch die bei gewohnlicher Temperatur festen, polymeren 
Verbindungen des Formaldehyds Bedeutung gewonnen, und zwar neben 
dem schon oben erwahnten Trioxymethylen (CH20)s vornehmlich der 
Par af or malde hyd. Da dieser sich ebenfaHs in betrachtlichen Mengen 
in Seife lOst, indem er von dieser dem Anschein nach chemisch gebunden 

1) DRP. 142017. 
2) DRP.149273. 
3) D RP. 136565, 139907, 92259, 93111, 94628, 99378 U8W. 
') DltP. 155567. 
f» DRP.88082 u. 88481. 
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wird, beim WaschprozeB aber und besonders bei schon mallig erhOhter 
Temperatur wieder ent,polymerisierten Formaidehyd abgibt, so spielt 
dies polymere Produkt eine gewisse Rolle bei der Fabrikation anti. 
septischer Formaldehydseifen. Praparate dieser .Art sind z B. das 
Baktoform und das Saparaform. 

Sauerstoffseifen. 

Unter denStoffen, die namentlich in den letzten Jahren vor dem 
Kriege fiir antiseptische Zwecke eine gr6Bere Bedeutung gewonnen 
haben, sind die sogenannten Peroxyde. und Persalze besonders 
beachtenswert, Verbindungen mit leicht abspaltbarem, aktivem Sauer· 
stoff. Da dieser eine kraftig desinfizierende Wirkung . besitzt und 
gleichzeitig unschadlich und ungiftig ist, habensich diese Pro· 
dukte ~ von ihrer Verwendbarkeit fiir Bleichseifen und Seifenpulver 
abgesehen ~ auch fiir die Herstellung desinfizierender Seifen ein Inter· 
esse erworben und sollen daher auch im folgenden kurz besprochen 
werden .. 

Als Hauptvertreter der oben genannten Gruppe ist das Wasser
stoffsuperoxyd H 20 2 anzusehen, das, im Jahre 1818 von Theilard 
entdeckt, in der Technik nur langsam Boden gewinnen konnte, da 
seine Herstellung im Fabrikbetriebe anfangs derartig groBe Schwierig. 
keiten mit sich brachte, daB lediglich 3 %ige wasserige L6sungen er· 
halten werden konnten. Das Wasserstoffsuperoxyd zerfallt auBer. 
ordentlich leicht in Wasser und Sauerstoff nnd stellt, da es bei·diesem 
Zerfall einen sWrenden Riickstand nicht hinterlaBt,theoretlsch das 
Ideal eines Praparatesmit aktivem Sauerstoff dar. Fiir die Fabrikation 
desinfizierender Seifen kommt es j edoch nicht in Betracht, da es in 
ihnen wenig haltbar ist, und da die verdiinnten wasserigen Losungen 
bei einem malligen Zusatz zur Seife kaum eine Wirkung garantieren 
k6nnten. 

Als ein willkommenes Ersatzmittel galt hierfiir nun lange Zeit 
das Natriumsuperoxyd Na20 2 , ein festes, k6rniges, wasserlosliches 
Pulver, mit 20,5 % aktivem Sauerstoff, das sich dem kauflichen Wasser· 
stoffsuperoxyd gegeniiber in vieler lIinischt iiberlegen zeigte. Speziel1 
geeignet erwiesen hat es sich fiir die Fabrikation medikamenWser Seifen, 
die durch das bei der Zersetzung des Produktes entstehende Natrium· 
hydroxyd einerseits auf die Hornschicht erweich£llld, 'andererseits durch 
den abgespaltenen Sauerstoff depigmentierend und. gleichzeitig stark 
desinfizierend wirken sollen. Durch einen Zusatz von Borsaure kann 
die erstgenannte Wirkung behoben werden, wie das beispielsweise 
bei den von Unna eingefiihrten2,5~10 %igen "Pernatrol" ge. 
nannten NatriumsuperoxydSalbenseifen (W. Mielck, Hamburg) vor
gesehen ist. 

Die .Herstellung dieser Produkte geschieht lediglich durch Ver· 
mischen der Grundseue mit dem fein zerteilten Supero:x:yd, bei del' n"r. 
stel1ung, von Salbens~ifen. nnter Zusatz von etwa 30 %' fliissigelD Pa· 
raffin. Seifen, die durch Zersetzung des Superoxyds iIi der gesehmolze· 
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nenSeifenmasse nach demErstarren Sauerstoff in Blasenform enthalten 1), 
sind natjirlich wertlos, do. nur dem naszierenden Sauerstoff die genann
ten Wirkungen zukommen~ 

Die fiir medizinische, hygienische und kosmetische Zwecke vielfach, 
als lastig empfundene, durch den hohen Alkaligehalt der Verbindung 
bedingte Atzwirkung des Natriumsuperoxyds hat neben ihm aber 
auch den in Wasser unloslichen Superoxyden anderer Metalle eine 
gewisse Bedeutung verschafft. Vornehmlich das Magnesium-, 
Kalzium- und Zinksuperoxyd, weiBe, pulverformige, reizlos wir
kende Substanzen mit 8--.15 % aktivem Sauerstoff sind hier in 
den Vordergrund getreten. Das DRP. 157737 schiitzt ein Ver
fahren zur HersteIlUng einer antiseptischen Zinksuperoxydseife, die 
gewonnen wird, indem man 88 kg gewohnliche Haushaltungsseife im· 
Dampfbade schmilzt und in die Schmelze allmahlich unter lebhaftem 
Umriihren 20 kg eines noch feuchten, etwa 50 %igen Zinksuperoxyd
praparates eintragt. Die Seife erhalt hierdurch die Konsistenz von 
Brotteig und laBt sich bequem in Stiicke bringen. Sie soIl, ohne irgend
welche atzenden Eigenschaften zu besitzen, beim WaschprozeB eine 
kraftige Desinfektionswirkung ausiiben und infolge des Zinkgehaltes 
beL gewissen Hautkrankheiten direkt heilend wirken. 

- Die groBte Beachtung hat bei der Herstellung von Sauerstoffseifen 
aber das Natriumperborat der Formel NaBOs + 4H20 gefunden, 
das im Gegensatz zu den bisher besprochenen Peroxyden als Natrium
salz der Oberborsaure zur der Klasse der Persalze gehort und 10,30 % 
aktiven Sauerstoff besitzt 2). Es kommt als weiBes, mehr oder weniger 
kristallinisches Pulver an den Markt und gibt bei seinem Zerfall in 
wasseriger Losung Wasserstoffsuperoxyd bzw. Wasser und Sauerstoff 
neben Natriummetaborat NaB02• Das letztere steht nach·Art und 
Wirkung in naher Beziehung zu dem Natriumtetraborat, dem Borax, 
von der Formel NasB,07 + lOH20, der wohl auf Grund seiner alka
lischen Reaktion schwache Desinfektionskraft besitzt nnd insollderheit 
gegen Schimmelpilze und SproBpilze wirksam ist. Do. er die Eigenschaft 
besitzt, viele in Wasser unlOsliche Stoffe wie Albumin, Kasem u. a. in 
Losung zu bringen und selbst auch Waschkraft besitzt, findet er schon 
an sich bei der Herstellung von Feinseifen vielfache Anwendung. 

Es erhellt also, daB das ebenfalls schwach alkalische Natrium
perborat ein fiir die hier besprochenen Zwecke geradezu ideales Sauer
stoffpraparat ist, do. seine beiden Zerfallsprodukte die erwiinschte anti
septische Wirkung besitzen, ohne gleichzeitig Nachteile irgendwelcher 
Art aufzuweisenS). Allerdings ist es bisher noch nicht gelungen, eine 
wirklich halt bare und wirksame Perboratstiickseife zu erzeugen, da 
sich das Perborat wohl infolge desWassergehaltes und des teilweise 
ungesattigten Charakters dieser Seifen aIlmahlich zersetzt. Trotzdem 

1) Russ. Pa.tent Nr. 187. 
2) Produkte mit 11" und dariiber sind durch "Obertrocknung auf Kosten 

der Au.beute gewonnen. 
3) Ober die Desinfektionskraft der Perborate vgl. Kischensky, RUBsky 

Wra.tsch 1905, S.l. 
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eine Reihe diesbeziiglicher Patente bekannt geworden ist, sind die Be
miihungen auf diesem Gebiet bisher nicht von Erfolg gekront gewesen. 
Soweit jedoch pulverformige Mischungen mit moglichst wasserfreiem 
Seifenpulver in Betracht kommen, scheint das Problem durchaus gelast 
zu sein, doch ist auch bei ihrer Fabrikation zu beachten, daB nur gut 
kristallinisches Perborat der oben genannten Zusammensetzung, wie 
es heute technisch nach mehreren Verfahren gewonnen wird, haltbare 
Mischungen ergibt, wahrend slch die hygroskopischen Praparate amor
pher Struktur und mit nur annahernd 10 % Sauerstoffgehalt auch in 
Verbindung mit durchaus trocknen Seifenpulvern unter gleichzeitiger 
Oxydation der Seife leicht zersetzen. Auch Elmd fiir diese Pulverseifen 
nach Moglichkeit nur festere Fette zu verarbeiten, da die Seifen fliissiger 
Fettsauren, wie schon gesagt, der Oxydation auf Kosten des Perborats 
am ehesten anheimfallen. Von Patentverfahren zur Herstellung von 
Perboratseifen ist jedoch lediglich der Vollstandigkeit halber die der 
Firma Beiersdorf & Co., Hamburg, im Ausland mehrfach geschiitzte 
Herstellungsweise hervorzuheben 1), derzufolge freie Fettsauren in mole
kularen Mengen mit Natriumperborat auf dem Wasserbade kurz e/2 Std.) 
erwarmt werden, wodurch alkalifreie Seifen mit aktivem Sauerstoff 
erhalten werden sollen. 

Fiir die Fabrikation von Sauerstoffseifen sind aber neben dem Per
borat auch die Salze anderer Persauren geeignet, so das allerdings 
recht teure und leicht zersetzliche Natriumperkarbonat Na 2C04 

und daneben das preiswerte und auch sehr bestandige Natrium
persul£at, das 6 % aktiven Sauerstoff besitzt. Bei dem letzteren 
ist allerdings mit einem schadlichen Spaltungsprodukt, der frei werden
den Schwefelsaure, zu rechnen, doch gibt es seinen Sauerstoff erheblich 
schwerer ab als das Natriumperborat, so daB die Fabrikation von erst 
bei erhohter Temperatur wirkenden Stiickseifen durchaus moglich er
scheint. Die Einverleibung erfolgt am besten auf der Piliermaschine, 
und zwar pulverformig oder in Form einer wasserigen Paste. 

Auch ein Perborax Na2B40 S + 1OH20 ist dargestellt worden 2). 

Er besitzt 5 % aktiven Sauerstoff und zersetzt sich noch leichter als 
das Perborat, ebenso finden die unlOslichen Metallperborate wie das 
Magnesiumperborat, das seinen Sauerstoff weniger leicht abgibt, 
vereinzelt Anwendung. 

Der aus all diesen Verbindungen abgespaltene Sauerstoff ist in 
seinen Wirkungen sehr ahnlich dem 0 z 0 n, das seinerseits e benfalls 
fur die Seifenfabrikation Verwendung gefunden hat. Das franzosische 
Patent Nr. 288 941 schiitzt ein Verfahren zur Herstellung desinfizieren
der Seifenlosungen, die gewonnen werden, indem in Seifenlasungen 
oder -emulsionen so lange Ozon geleitet wird, als eine Aufnahme 
erfolgt. ~ 

Neben diesen wirklichen Ozonseifen kommen aber auch terpentinol
haltige Seifen in den Handel, die falschlicherweise als "OzonseifenH 

1) Pat.-Anm. vom 20. 8. 1907. 
2) DRP.193559. 
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bezeichnet werden. Nach einer alten, noch heute recht verbreiteten 
Annahme solI namlich dem Terpentinol, von seinem hohen Schmutz
lOsungsvermogen abgesehen, in besonderem MaBe die Fahigkeit zu
kommen, Sauerstoff aus der Luft aufzuspeichern und diesen im ozoni
sierten, bleichend wirkenden Zustand wieder abzugeben. Guido 
O. Ruata kam bei seinen experimentellen Untersuchungen l ) in dieser 
Richtung jedoch zu durchaus negativen Ergebnissen, und die Angaben 
J.ber Terpentinol-Ozonentwickler und Ozonseifen sind daher als Marchen 
zu kennzeichnen. 

Schwefelseifen. 

Der Schwefel ist eins der am langsten bekannten Heilmittel, da 
der Gebrauch von Schwefelbadern, begiinstigt durch das natiirliche 
Vorkommen von Schwefelquellen in vulkanischen Gegenden, schon im 
Altertum bekannt und weit verbreitet war. Auch als Kosmetikum ist 
der Schwefel seit langem geschatzt, Paracelsus schon kannte seine 
auBere Anwendung und in mittelalterlichen Kompendien der Arznei
verordnung wird er bereits als ein gutes Mittel gegen "Blatterlein des 
Angesichts" empfohlen. So ist der Schwefel durch Jahrtausende hin
durch ein unentbehrlicher Bestandteil unseres Arzneischatzes geblieben, 
indem er zugleich mit seinen Verbindungen unter den dermatothera
peutischen Mitteln auch heute noch einen ersten Platz einnimmt, und 
es ist nicht zu verwundern, daB gerade Schwefelseifen auch heute noch 
neben den Teerseifen die meist fabrizierten und beliebtesten sind. 

Der Schwefel ist in seiner bei gewohnlicher Temperatur stabilen 
Form ein fester Korper von gelber Farbe, er ist unloslich in Wasser, 
schwer loslich in Fetten, Alkohol und Ather, dagegen leicht loslich in 
Schwefelkohlenstoff und Ohlorschwefel (S20l2)' Der durch Sublimation 
und Behandlung mit Ammoniaklosung erhaltene Schwefel, Sulphur 
depuratum, ist kristallinisch, der aus Schwefelalkalien durch Fallung 
mit Sauren gewonnene Sulphur praecipitatumamorph und sehr viel 
feiner als der erstere. 

Die Wirkung des freien Schwefels ist eine schwach reduzierende 
und antiparasitare. Erfindet daher Anwendung bei den verschiedensten 
Hautkrankheiten, so bei der. Seborrhoe und den ihr nahestehenden 
Afiektionen, bei Akne, Rosacea, Psoriasis u. a. Auch beeinfluBt er, 
wie empirisch sicher festgestellt ist, die durch diese Krankheiten viel
fach gestorte Talgdriisenfunktion in giinstiger Weise, bei seiner An
wendung nimmt die Sebumabscheidung ab, die in den Follikeln und 
Talgdriisen obwaltende Stauung verschwindet und Entziindungs-
prozesse bilden sich zuriick. . 

Friiher wurde diese Wirkung ganz allgemein dadurch erklart, daB 
der Schwefel in den alkalischen Gewebesaften zu wirksamem Schwefel
alkali gelost wird, und man stiitzte diese Vermutung durch die Tatsache, 
daB den Schwefelalkalien wohl auf Grund ihrer WasserlOslichkeit eine 
wait intensivere Wirkung zukommt, als dem freien Schwefel. Heute 

1) Bull. delle Scienze Med. Bologna. 1910. 8. Reihe, Bd. 10. 
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aber wird seine Wirkungsweise von den meisten doch als diejenige 
eines primar wirkenden Reduktionsmittels angenommen, und nach 
einer von dem franzosischen Forscher Brisson aufgestellten Theorie 1) 

solI sogar die Wirkung und der Wirkungsgrad eines Schwefelpraparates 
proportional sein der aus demselben durch Oxydation gebildeten Schwe
felsaure, so daB die quantitative Bestimmung der letzteren direkt einen 
MaBstab fiir die Beurteilung der Wirkungsfahigkeit eines Schwefel
praparates darstellt. 

Bei Beachtung dieser Ausfiihrungen ergibt sich von selbs~, daB man 
auch fiir die Fabrikation von Schwefelseifen am besten einen Schwefel 
verarbeiten wird, der Oxydationsprozessen am ehesten zuganglich ist. 
Der feinere, prazi pitierte Schwefel ist dem durch Sublimation gewonnenen 
vorzuziehen und dem ersteren ist der kolloidale Schwefel, ein grau
weiBes Pulver, das zu etwa 80 % aus Schwefel und etwa 20 % aus 
EiweiBsubstanzen besteht, wiederum iiberlegen. Auch Praparate, die 
den Schwefel in naszenter und daher besonders wirksamer Form ab
scheiden, sollten zur Fabrikation vo n Schwefelseifen in hohem MaBe 
geeignet erscheinen. DaB die Anwesenheit von freiem Alkali die Schwe
felwirkung kaum unterstiitzen wird, diirfte ebenfalls einleuchten, be
sonders da der Schwefel in Alkalilaugen unter Bildung von Thiosulfaten 
(Na2S20 s) und Alkalisulfiden (Na2S) 1i:islich ist, von denen den letzteren, 
wie schon oben gesagt, heftige Reizwirkungen zukommen, indem sie 
auf Grund ihrer Kaustizitat Rorngebilde der Epidermis erweichen und 
lOsen, die Gewebe zersti:iren und dadurch in die Tiefe der Raut eindringen. 
Schwefelseifen in fliissiger Form sind natiirlich wenig zweckmaBig, da 
sich in ihnen der Schwefel· als Bodensatz abscheidet, der sien alsdann 
nur schwer wieder verteilen laBt. Dagegen sind SeHen fester oder 
weicher Konsistenz als Grundlage wohl ohne Ausnahme anwendbar. 
Auch der vielbenutzten Kombination einer Teerschwefelseife kann man 
im wesentlichen zustimmen, da sich die beiden Praparate, Teer und 
Schwefel, bei einer ganzen Reihe von Rautanomalien ausgezeichnet 
vertragen und sich in ihrer Wirkung sogar vielfach gegenseitig unter
stiitzen und erganzen 2). 

Trotz der groBen Reizwirkung, die, wie wiederholt gesagt, den 
Schwefelalkalien zukommt, werden diese aber doch ebenso wie auch 
der freie Schwefelwasserstoff vielfach fiir die Seifenfabrikation ver
wandt, allerdings wohl weniger, urn dermatologischen Reilzwecken zu 
dienen. Dies~ festen oder £liissigen Seifen, die unterden Namen Akre m
nin-, Eusulfin- und Antibleiseifen bekannt sind, haben vielmehr 
den Beruf, an der Raut haftende Metallverbindungen, speziell solche 
des Bleis, in unlosliche, leichtsichtbare und unschadliche Metallsulfide 
iiberzufiihren, urn auf diese Weise z. B. die Bleiarbeiter vor den groBen 
Gefahren einer Bleivergiftung zu schiitzen. 

1) Annalee de Dermatologie et de Syphiligraphie 10 (1899), vgl. auch Derma
tolog-ischee Zentralblatt 13. 1104 (1910). 

2) Bei aBen zu Follikulitiden neigenden Prozeseen sind Teer und Schwefel 
aber Antagonisten! Eine Teerschwefeleeife sollte daher nur auf lirztliche Ver
ordnung hin abgegeben werden. 

S chrauth, Handbuch der Seirenrabrika.tion. 5. Auf!. 41 
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Der allgemein medikamentosen Anwendung dieser Seifen, die den 
Schwefel also in wasserloslicher und daher intensiv wirkender Form 
enthalten, steht namlich der Umstand entgegen, daB die in ihnen ent
haltenen Schwefelalkalien nicht nur durch die ihnen eigene Reizwirkung, 
sondern besonders auch durch die Abspaltung von Schwefelwasserstoff 
stets unangenehm empfunden werden. Ein Praparat, das diese Mangel 
nicht oder doch nur in sehr geringem MaBe aufweist und daher auch 
fiir die Fabrikation von Schwefelseifen mit. wasserloslichem Schwefel 
durchaus geeignet ist, ist jedoch das Thiopinol Matzka 1), eine an
scheinend gliickliche Kombination einer gewissen Gruppe von athe
rischen Olen der Terpenreihe (atherische Nadelholzole) tnit Alkali
sulfiden und Polysulfiden. Das Thiopinol ist eine klare, braune, alkoho
lische Fliissigkeit und gibt tnit Wasser gemischt tnilchigweiBe, emul
sionsartige Verdiinnungen, die stark nach FichtennadelOl, aber kaum 
merklich und jedenfalls in durchaus nicht belastigender Weise nach 
Schwefelwasserstoff riechen. Es besitzt schwacb alkalische Reaktion, 
gegen 15.% sulfidartig gebundenen, leicht und reizios resorbierbaren 
Schwefel und, allerdings recht schwache, antiseptische Wirkung, die 
wohl als durch die NadelholzOle bedingt angesehen werden darf. Die 
Thiopinolseifen haben sich bei Akne, Rosacea, Seborrhoe, vornehmlich 
aber auch bei Skabies bewahrt, indem das Thiopinol mit einer energi
schen Wirkung auf die Kratzmilbe, wie schon oben gesagt, weitgehende 
Reiziosigkeit verbindet. 

Neben den bisher besprochenen Praparaten, welche den Schwefel, 
wenn iiberhaupt gebunden, in rein anorganischer Bindung enthalten, 
finden aber seit langem auch organische Schwefelverbindungen in der 
Dermatotherapie Verwendung, und vornehmlich das Ichthyol, ein 
aus einem bitutninosen Schiefer Tirols gewonnenes OI, das etwa 10 % 
fest gebundenen Schwefel ~nthalt und in den achtziger Jahren durch 
Unna in den Arzneischatz eingefiihrt worden ist, hat sich bei den ver
schiedensten Hautkrankheiten bestens bewahrt. Um die Wasser
lOslichkeit des Produktes zu erzielen, wird das zumeist durch trockene 
Destillation gewonnene Originalol derart sulfuriert, daB die nur teil
weise entstehende Sulfosaure als Losungsmittel fUr die an sich unlos
lichen, unsulfurierten Teile, dienen kann, ahnlich wie es bei der Losung 
der Kresole durch Seifen der Fall ist 2). Das so praparierte Ichthyol 
ist eine braunschwarze, unangenehm riechende Fliissigkeit und besitzt 
vornehmlich resorptionsbefordernde, keratoplastische, reduzierende und 
auffallenderweise auch schmerzstillende Wirkung, Eigenschaften, die sich 
teilweise vielleicht tnit der kombinierten Teer-Schwefelwirkung decken 
diirften, keinesfalls aber als eine reine Schwefelwirkung aufzufassen sind. 
Unter den vielfachen Verwendungsweisen ist auch hier wieder die Seifen
form besonders empfehlenswert. Die Ichthyoiseifen, die tnit einemMedika
mentgehalt von 10 % und dariiber Ieicht herstellbar sind, sind braun, 
maBig hart, gut schaumend und besitzen den typischen Ichthyolgeruch. 

1) DRP. 149826. 
2) DRP. 35216. 
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Leider ist nun aber der letztere der dermatotherapeutisohen Ver
wendung des Praparates vielfach recht hinderlich, und es existieren 
daher eine ganze Reihe mehrfach auch gliicklich verlaufener Versuche, 
diesen wenig angenehmen, mstigen Geruch der Substanz zu beseitigen, 
ohne jedoch den therapeutischen Ef£ekt zu beeintra.chtigen 1). Auch 
eine groBe Anzahl von Ersatzmitteln und Konkurrenzpraparaten ist 
entstanden, die entweder von Verbindungen ausgingen, die schon von 
Natur aus £estgebundenen Schwe£el enthielten oder durch Schwe£eln 
organischer Verbindungen erhalten wurden. 

Aus der Reihe der ersterwahnten Verbindungen ist besonders das 
Petrosul£ol hervorzuheben, ein Praparat, das durch Verarbeitung 
der schwe£elhaltigen Riickstande einiger Rohpetroleumsorten zu den 
entsprechenden Sulfosauren als ein dem Ichthyol sehr ahnliches Pro
dukt gewonnen wird. 

Zu den bekanntesten Verbindungen der zweiten Gruppe gehOren 
vornehmlich das Thiol(J. D. Riedel, Berlin) und das Thigenol(Che
mische Werke Grenzach). Das erstere ist ein Praparat, das durch 
Erhitzen von Braunkohlenterrol mit Schwe£el kiinstlich dargestellt 
wird. In die Therapie ist es in zwei Formen aufgenommen worden, 
als Thiolum liquidum bildet es eine dichte, sirupahnliche, braune, 
neutral reagierende Fliissigkeit, als Thiolum siccum ein braunschwarzes, 
angenehm riechendes Pulver, das in seiner Zusammensetzung bestandig, 
in Wasser und Alkalien !Oslich und ungiftig ist. Auf der Haut wirkt 
das Thiol keratoplastisch, antiseptisch, austrocknend und bei Juckreiz 
beruhigend. Der Schwe£elgehalt betragt etwa 12 % 2) •. 

Das Thigenol iet das Natriumsalz der Sul£osaureeines synthetisoh 
dargestellten SulfoOles, welches 10 % gebundenen Schwefel ent
halt. Es ist ebenfalls ungiftig, nahezu geruchlos, mit schwachalkali
scher Reaktion in Wasser !Oslich, unbegrenzt haltbar und wirkt anti
septisch, resorptionsbefordernd, sekretionsbeschrankend, schmerz- und 
juckreizstillend. 

Beide Praparate eignen sich fiir die Fabrikation medikatnenWser 
Seifen, die mit einem Medikamentgehalt von 5~15 % inanbetracht 
der ihnen nachgeriihmten Eigenschaften als Ersatz fiir die namentlich 
friiher viel verwandten Ichthyolseifen gern empfohlen werden. 

AuBer beiden sind aber noch eine groBe Anzahl anderer Schwefel
praparate bekannt geworden. So konnten durch Erhitzen von Schwefel 
mit Lanolin und vornehmlich mit ungesattigten Kohlenwasserstoff
reihen angehOrigen Fett- oder Harzsauren oder Fettsaureestern (natiir
lichen Fetten und Olen) die diesen· Substanzen entsprechenden Thio

.praparate gewonnen werden 3). Durch alkalische Verseifung der 
letzteren wurden auch geschwefelte Seifen (Thiosa polkokosseife) er
halten '). Auchein. geschwefeltes Lysol wurde durch Erhitzen· von 
Lysol. mit Schwefel als eine tiefbraune, beinahe feste, wasserlosliche 

1) Desichthol, Knoll, Pat.-Anm. 17762 u. a. 
2) DRP. 38416 u. 54001. 
3) DRP. 56065 u.140827. 
'l DRP. 71190. 

41* 
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Masse dargestelltI). Eine groBere Bedeutung haben aber all diese 
Praparate nicht erlangt. 

Die giinstige Wirkung geschwefelter, organischer Substanzen ist 
namlich nicht nur durch das Vorhandensein des festgebundenen Schwe
fels uberhaupt, sondern durch vielerlei Momente bedingt, die bei der 
Herstellung von Ichthyolersatzpraparaten nicht vernachlassigt werden 
diirfen, auf die hier naher einzugehen aber nicht der Raum ist. Es sci 
nur kurz erwahnt, daB fiir das Zustandekommen dieser Wirkungen 
der ungesattigte Charakter der therapeutisch wertvollen Verbindungen, 
wie ihn auch das Ichthyol selbst besitzt, eine Hauptbedingung ist, und 
daB gerade diese bei der oben geschilderten Behandlung ungesattigter 
Verbindungen mit elementarem Schwefel unerfullt bleibt. Denn dieser 
vernichtet bei seinem Eintritt in das Molekul die Doppelbindung dor 
Kohlenstoffreihe und hebt somit den ungesattigten Charakter der Ver
bindung auf. 

Andererseits verleiht aber der Schwefel bei seinem Eintritt in orga
nische Verbindungen diesen haufig antiseptische und antiparasitare 
Eigenschaften. Denn, wie Seidenschn ur 2) gezeigt hat, erhalten die 
schwereren Kohlenwasserstoffe des Erdols, die an sich Desinfektions
kraft nicht besitzen, schon durch die Behandlung mit nur geringen 
Mengen von Schwefel eine hohe antiseptische Wirkung, eine Tatsache, 
die vielleicht mit Erfolg auch fur die GroBdesinfektion nutzbar gemacht 
werden konnte, nachdem man es gelernt hat, in Wasser unlosliche 
Kohlenwasserstoffe durch Fett- oder Harzseifen in halt bare Emulsionen 
uberzufuhren, die sich beliebig verdunnen lassen, ohne daB eine Aus
scheidung der emulgierten Bestandteile erfolgt. 

Quecksilberseifen. 

Unter allen Desin£ektionsmitteln gilt auch heute noch als das wirk
samste das Sublimat (Hydrargyrum bichloratum, Murcurichlorid, 
HgCI2), dessen antiseptische Wirkung in wasseriger Losung zuerst von 
Ro bert Koch 3) nachgewiesen wurde und das in der Desinfektions
praxis eine Verbreitung wie kein zweites gefunden hat. 

Wenn die Seifenfabrikation daher auch dieses Mittel fiir die Her
stellung antiseptischer Seifen verwandte, so durfte sie hoffen, daB diese 
"Sublimatseifen" eine ahnlich weite Verbreitung finden wurden, eine 
Erwartung, die leider nicht unerfiillt geblieben ist. Neben den vor
besprochenen Teer-, Schwefel- und Karbolseifen ist die sogenannte 
"Sublimatseife" im Volke mit am meisten gefragt, und es gibt Firmen 
in Deutschland, alte renommierte Firmen, welche vor Kriegsbeginnim 
Monat nicht weniger als 75000 Stuck und mehr dieser "Sublimatseife" 
umsetzten, trotzdem sie wissen sollten, daB diese Seife nicht diejenigen 
Wirkungen besitzt, die der Konsument von ihr erwartet und auf Grund 
ihrcs Namens auch erwarten muB. 

1) Pat.-Anm. R. 12928. 
2) Seidenschnur, Chem. Ztg.1909, S.701. 
8) Mitteilungen RUS dem Kaiser!' Gesundheitsamt 1881. Bd. I. 
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Es ist ja eine altbekannte Tatsache, daB die Quecksilbersalze, welche 
das Metall also ionisierbar gebunden enthalten, als "Desinfektions
mittel erster Ordnung" auch im neutralen, wasserhaltigen Seifenkorper 
ihre Wirksamkeit einbuBen, indem sich durc4 doppelte Umsetzung 
Alkalichlorid und fettsaures Quecksilber bildet, das alsdann, der .Art des 
Seifenkorpers entsprechend, einem mehr oder weniger beschleunigten 
ReduktionsprozeB anheimfallt. Sublimatseifen zeigen, soweit sie wirk
lich Sublimat enthalten, zum wenigsten nach langerem Lagern samt 
und sonders die graue Farbe des metallischen Quecksilbers. und be
sitzen, mag der erwahnte ReduktionsprozeB nun vollendet oder un
vollendetsein, auch nicht die geringste Desinfektionswirkung1). 

Von seiten einzelner Fabrikanten werden nun trotzdem aber immer 
wieder Versuche gemacht, farblose und daher angeblich dauernd halt
bare Sublimatseifen herzusteHen, indem fur die Fabrikation eine mog
lichst trockene, uberfettete Grundseife verwandt wird. Aber auch hier 
resultiert selbst beim sorgfaltigsten Arbeiten meist ein Produkt von 
grauer Farbung, ein Umstand, der die bereitserfolgte Zersetzung des 
Sublimats und damit das Verschwinden der Desinfektionskraft vop 
vornherein anzeigt und haufig darauf zuriickgefuhrt werden kann, daB 
das den Seifen beigegebene Medikament die Eisenteile der verwandten 
Maschinen unter Amalgambildung angegriffen hat. 

Es ist ferner der V orschlag gemacht worden, chemisch einwandfreie, 
stark getrocknete und staubfein gemahlene Grundseife mit fein zer
mahlenem Sublimat zu mischen und die so erhaltene pulverformige 
Mischung zu festen Stucken zu pressen. Auch hier ist es selbst
verstandlich, daB die so gewonnenen Seifen langere Zeit ohne Zersetzung 
haltbar sind, besonders wenn das Sublimat ~ zum V"berfluB ~ vor 
seiner Verarbeitung gelatiniert wird, denn zu einer Zersetzung der 
Sublimatseife gehOrt unbedingt die Anwesenheit von Feuchtigkeit. 
Aber auch diese Seifen, in denen das Sublimat den zersetzenden Ein
wirkungen des Seifenkorpers entzogen ist, sind praktisch durchaus 
unbrauchbar. Denn aHe Bemuhungen, eine haltbare Sublimatseife 
herzustellen, mussen schon deshalb als vergebens bezeichnet werden, 
weil die beiden Agentien, Sublimat und Seife, beim WaschprozeB doch 
aufeinander treffen mussen und in diesem Moment die Desinfektions
kraft der betreffenden Seife durch doppelte Umsetzung der Vernichtung 
anheimfallen muB 2). 

Es geht also hieraus hervor, daB alle Versuche zur Herstellung einer 
haltbaren Sublimatseife, mogensie auch dem auBeren Anschein nach 
als glucklich zu bezeichnen sein, das Problem der antiseptischen Queck
silberseife nicht losen konnen, daB man Erfolge vielmehr nur von den-

1) 1m alkalischen Seifenklirper beginnt dieser ZersetzungsprozeJ3 natur
gemaJ3 mit der Bildung von Quecksilberoxyd, EgO, das dann aber ebenfalls 
zu metallischem Quecksilber reduziert wird. 

2) Auch Buzzis fliissige Sublimatseife ist frisch bereitet "gleichml!.l3ig 
undurchsichtig und in Wasser triibe llislich." (Buzzi 1. c. S. 68;, stellt also eine 
Suspension des ausgeschiedenen fettsauren Quecksilbers in der Seifenl1isung 
selbst dar, ohne unzersetztes Sublimat zu enthalten. . 
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jenigen Verbindungen wird erwarten durfen, welche das Quecksilber 
in nicht ionisierbarer Form gebunden enthalten, also "Desinfektions
mittel zweiter Ordnung" sind. Diese werden, falls ihnen eine Des
infektionskraft uberhaupt zukommt, auch in Verbindung mit fettsauren 
Alkalien ihre Wirkung ent£alten und gegebenenfalls durch die Seife 
auch eine Erhohung ihres ursprunglichen Desinfektionswertes erfahren 
konnen. 

In komplexen Quecksilberverbindungenkann nun das Metall 
entweder durch Vermittlung von Stickstoff oder durch Kohlenst.oH di
rekt an den organischen Rest chemisch gebunden sein. Zu den Verbin
dungen der erstgenannten Art gehoren neben solchen der Amine 1) und 
Aminosauren, Substanzen, in denen ein Amidowassersto£fatom durch 
Quecksilber ersetzt ist, auch die QuecksilbereiweiBverbindungen. 
Rein auBerlich betrachtet und von dem ihnen eigenen, recht geringen 
bakteriziden Wert vorlau£ig ganz abgesehen, sollten sich diese Sub
stanzen £iir die Seifenfabrikat.ion gut eignen, da sie weder mit Alkalien 
die bekannte Ionenreaktion des Quecksilbers (Oxydfallung) ergeben, 
in denselben vielmehr leicht und unzersetzt loslich sind, noch durch 
doppelten Umsatz mit Fettsauren oder £ettsauren Alkalien die Bildung 
£ettsauren Quecksilbers ermoglichen. Aber in allen organischen 
Quecksilber-Stickstoffverbindungen ist die Festigkeit die
ser chemischen Bindung doch nicht so groB, daB das durch 
die Anwesenheit ungesattigter Fettsauren bedingte Reduk
tionsvermogen des Seifenkorpers auf diese Quecksilber
verbindungen ohne EinfluB blie be. Nach kurzem Lagern (oft 
schon nach drei bis vier Tagen) nehmen sie alle eine dunkelgrune Far
bung an, die dann schon nach zwei bis drei Wochen in ein Schie£ergrau 
ubergeht. Endlich zeigt die Seife durch und durch die glanzend graue 
Farbe des metallischen Quecksilbers. Ein Beispiel aus der Klasse diesel' 
Praparate ist die unter dem Namen Sapodermin oder Lavoderma 
bekannte Sei£e, die nach dem Verfahren des DRP. 116255 gewonnen 
wird und bei ihrer Herstellung als antiseptischen Zusatz etwa 3 % einer 
lOslichen nach dem DRP. 100874 dargestellten Quecksilberkaseinver
bindung erhalt. 

Fur die Herstellung antiseptischer Quecksilberseifen 
bleiben somit lediglich die organischen Quecksilberver
bindungen ubrig, in denen das Metall direkt an KohlenstoH 
ge bunden ist. 

Generell entscheidend fur die Haltbarkeit dieser Prapal'ate im Seifen
kOrper ist aber auch hier wieder die Festigkeit, mit der das Quecksilber 
am KohlenstoH ha£tet. Denn wenn auch in samtlichen Verbindungen 
diesel' Klasse das Quecksilber komplex gebunden ist, so ist die Stabilitat 
dieser Quecksilbel'-KohlenstoHverbindung doch eine sehr verschiedene, 
eine Tatsache, die in dem Verhalten der einzelnen Substanzen dem 
Ammoniumsulfid gegenuber deutlich zum Ausdruck kommt. AUge-

.. 1) z. B. Sublamin Schering, Verbindung aus Quecksilbersulfat und 
Athylendiamin. 
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mein laBt sich daher der Satz aufstellen, daB von diesen ko m plexen 
Verbindungen diejenigen, welche in wasseriger Losung mit 
Ammoniumsulfid momentan unter Schwarzfarbung (Queck
silbersulfidbildung) reagieren (halbkomplexe Verbindungen), 
auch den zersetzenden Einfliissen des Seifenkorpers nicht 
standhalten konnen, wahrend die Substanzen, welche durch 
Schwefelammonium in der Kalte iiberhaupt nicht oder erst 
nach langerer Einwirkung zersetzt werden, auch imSeifen
korper halt bar bleiben. 

Unter den fiir Desinfektionszwecke verwandten Quecksilber-Kohlen
stoffverbindungen am bekanntesten sind dasQuecksilbercyanid 
und das Quecksilberoxycyanid der Formeln 

H /ON und 0 /HgON 
g ""-ON ""-HgON ' 

zwei Substanzen, die sich wie die vorerwahnten Quecksilber-Stickstoff
verbindungen in wasseriger Losung Alkalien gegeniiber durchaus kom
plex verhalten, mit Ammoniumsulfid aber schon in der Kiilte momentan 
Schwarzfarbung ergeben. 

Namentlich das Quecksilberoxycyanid hat als Sublimatersatz in 
Form blaugefarbter Tabletten in der Arztewelt eine weite Verbreitung 
gefunden, weil es bei ange blich dem Sublimat gleichem Desinfektions
effekt auf Grund der komplexen (halbkomplexen) Bindung des Queck
silbers weniger reizend wirkt als dieses und Metallinstrumente usw. 
nicht amalgamiert. Unter dem Namen Servatolseife (0. Fr. Haus
mann, St. Gallen) wird auch eine 2%ige QuecksilberoxY{lyanidseife in 
den Handel gebracht, die jedoch den obigen Darlegungen entsprechend 
schon kurze Zeit nach ihrer Herstellung an Stelle des beigemischten 
Oxycyanids lediglich metallisches Quecksilber enthalt. 

Von entscheidender Bedeutung fiir die Brauchbarkeit der sonst in 
groBer Anzahl bekannten organischen Komplexverbindungen des 
Quecksilbers ist natiirlicherweise ihre Wasserloslichkeit, ein Erfordernis, 
das die Auswahl ungemein begrenzt, da die meisten unter ihnen in 
Wasser unloslich sind. Leicht16slich und fiir den vorliegenden Zweck 
in Betracht kommend sind allein die Alkalisalze quecksilbersub
stituierter Karbonsauren und Phenole, welche das Metall 
in einer aliphatischen Kohlenstoffkette substituiertoder 
an den Benzolkern ge bunden enthalten. 

Mit Ausnahme der in a-SteHung zur Karboxylgruppe merkurierten 
Quecksilberfettsauren ist in all den genannten Verbindungen die Festig
keit der Quecksilberkohlenstoffbindung eine groBe. Nur diese letzteren, 
die die allgemeine Formel R.OH(HgOH)OOONa (R-Alkyl) besitzen, 
reagieren momentan unter Schwarzfarbung mit Ammoniumsulfid und 
unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von den obenerwahnten 
Cyanidverbindungen. Die iibrigen Substanzen erscheinen jedoch, wie 
gesagt, vom Standpunkt der Haltbarkeit aus fiir die Herstellung von 
Quecksilberseifen in gleicher Weise brauchbar, so daB fiir eine weitere 
AuswahlledigIich ihre Desinfektionskraft maBgebend ist. 
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In ihrer schon mehrfach zitierten Arbeit haben nun Kronig und 
Paul, gestiitzt auf die Untersuchung der oben erwahnten Cyanid
verbindungen, die beide nur auBerst geringe, praktisch kaum in Betracht 
kommende Wirkung besitzen, den Satz aufgestellt, daB die Lasungen 
solcher Verbindungen, in denen das Quecksilber Bestandteil eines kom
plexen Ions ist, ganz allgemein auBerordentlich wenig desinfizieren. 
Die Aussicht, mit Hilfe der zuletzt genannten, fiir die Seifenfabrikation 
allein verwendbaren Quecksilberverbindungen nun zu wirklich de!,
infizierenden SeHen zu gelangen, sollte daher im Hinblick auf diese 
Anschauung eine nur geringe sein. 

Wie festgestellt werden konnte, hat jedoch die von Kronig und 
Pa ul aufgestellte These nicht fiir alle komplexen organischen Queck
silberverbindungen Giiltigkeit, denn iiberraschenderweise besitzen ge
wisse Korper dieser Klasse eine starke, dem Sublimat vielfach 
sogar iiberlegene Desinfektionskraft, fiir deren Vorhandensein und 
Starke aber wiederum sehr feine Unterschiede ihrer Konstitution maB
gebend sind 1). 

Von graBter Bedeutung fiir die Wirksamkeit dieser Verbindungen 
ist es namlich zunachst, daB das Quecksilber nur mit einer Valenz 
organiseh gebunden ist und daB die zweite Valenz durch organische 
salzbildende Reste oder am besten durch die Hydroxylgruppe (OH) 
besetzt ist. Scheinbar ist namlich die Affinitat dieser Gruppe zum 
Quecksilber eine nur geringe und infolgedessen die graBte Affinitat 
des quecksilberhaltigen Radikals zur Bakterie gegeben, wahrend eine 
zweite Kohlenstoffverbindung des Metalls, wie sie etwa in den Queck
silberkarbonsauren, wie beispielsweise der Quecksilberdibenzoesaure 
Hg(CsH 4COOH)2 in Erscheinung tritt, die Desinfektionskraft nahezu 
aufhebt. 

Unter den zahlreichen Quecksilberverbindungen dieser 
Art kommen nun praktisch vornehmlich nur die Alkali
salze der aromatischen Oxyquecksilberkarbonsauren und 
-phenole in Betracht, welche fast ausnahmslos leicht zuganglich 
sind 2) und das Metall im Benzolkern so fest gebunden enthalten, daB 
auch die starksten Quecksilberreagentien, wie z. B. Ammoniumsulfid, 
ohne weiteres nicht die bekannten Ionenreaktionen (Sulfidfallung) 
ergeben. 

Es war nun von vornherein zu erwarten, daB im groBen und ganzen 
fiir die Desinfektionskraft auch dieser Verbindungen die gleichen Gesetz
maBigkeiten maBgebend sein wiirden, welche hier bereits gelegentlich 
der Besprechung des Phenols und seiner Derivate ausfiihrlich behandelt 
wurden, und in der Tat gelingt es, bei Beriicksichtigung derselben, durch 
~emische Synthese zu Verbindungen zu gelangen, welche desinfekto· 

1) W. Schrauth iI. W. Schoeller: iJber die Desinfektionskraftkomplexer 
organischer Quecksilbervf>rbindungen. Zeitschr. f, Hyg. u. Infektionskrankh. 
1910, Bd. 66, S. 497. - 1911, Bd, 70, S. 24. 

2) V go 1. Dim roth: lJber die. Mercurierung aromatischer Verbindungen 
Ber. d. D. Chern. Ges. 36, (1902), S. 2853 und 2870ff und die DRP. 234054, 
234851 und 234914. 
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risch ganz auBerordentliche Wirkungen entfalten. Wie dort, so wird 
auch hier durch die Einfiihrung von Halogen, Alkyl- und Arylresten 
die Desinfektionskraft erheblich und zwar derart gesteigert, daB diese 
so substituierten Oxyquecksilberbenzoesauren bzw. Oxyquecksilber
phenole in ihren wirksamsten Gliedern aIle bisher gebrauchlichen Des
infektionsmittel, auch das Sublimat, in'ihrerWiikungum einVielfaches 
iibertreffen. Andererseits setzt aber auch hier wieder eine weitere 
saure Substitution des Benzolkerns durch Phenol-, Sulfo- oder Karbo
oxylgruppen die antiseptische Wirkung herab, so daB beispielsweise 
dem Natriumsalz einer Oxyquecksilbersalizylsaure der Formel 

COONa 

AOH 
VHgOH 

eine nennenswerte Desinfektionskraft kaum noch zukommt, wahrend 
die Grundsubstanzen dieser Klasse, die Natriumsalze des o-Oxyqueck
silberphenols und der o-Oxyquecksilberbenzoesaure der Formeln 

0"'" ONa /"'-COONa 
und I· I HgOH ~HgOH 

schon recht beachtenswerte, ihrem Aziditatsgrade entgegengesetzt ent-
sprechend starke Wirkungen entfalten. . 

Unter den antiseptischen SeHen, die als desinfizierendes Prinzip 
Quecksilberprii,parate der eben besprochenen Art enthalten und die 
auch in weiteren Kreisen bekannt geworden sind, miissen vornehmlich 
zwei hervorgehoben werden, die nach dem Verfahren des DRP. 216828 
erhaltene Afridolseife (Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., 
Elberfeld) und die nach den im DRP. 246880 gegebenenVorschriften 
hergesteIlte Providolseife (Providol Gesellschaft Berlin), die 
beida nicht nur aIle heute im Handel befindlichen StiickseHen 1) an 
Wirkung iibertreffen, sondern auch spezieIl bei allen parasitaren und 
bakteriellen Haut- u~d Haarkrankheiten (Furunkulose, Acne vulgaris, 
Seborrhoe usw.) ein vorziigliches Heilvermogen gezeigt baben. 

Die hohe Wirksamkeit beider SeHen ist auch durcbaus verstandlich, 
weil einerseits das Afridol, das Natriumsalz der Oxyquecksilber
o-toluylsaure der Formel 

CHa 

("ICOONa 

V HgOH 

andererseits das Providol, das NatriumEalz des o-Oxyquecksilber
phenols der Formel 

1) W. Schrauth und W. Schoeller: nber die desinfizierenden Bestand
teile der Seifen an sich und fiber AfridolsE'ife, eine neue antiseptische Queck
silberseife. Med. Klinik 1910. Nr.36, S.1405. 
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(lONa 
"'-./HgOH 

zunachst auf Grund der hier vorhandenen Quecksilberhydroxylgruppe 
den Bakterien gegeniiber Affinitat besitzt, und weil diese Affinitat 
zweitens durch die Alkylsubstitution des Benzolkerns bzw. den schwach 
sauren Charakter der Phenolgruppe so erheblich unterstiitzt wird, 
daB die Praparate in ihrer Wirkung dem Sublimat nicht nachstehen. 

FUr die praktische Anwendung der Seifen selbst ist es von Bedeutung, 
daB sie infolge der festen Bindung des Quecksilbers auch von der Haut 
ohne j ede Atz- oder Reizwirkung vertragen werden und daB sie somit 
nicht nur zur Desinfektion und Reinigung der Hande vor der V or
nahme von Operationen, vor und nach gynakologischen Untersuchungen 
(Hebammen) usw. geeignet erscheinen, sondern iiberhaupt zur Des
infektion aller Korperteile oder Gegenstande (arztliche Instrumente), 
die mit ansteckenden Stoffen in Beriihrung gekommen sind. 

Medikamentose Seifen geringerer Bedeutung. 

1m folgenden sollen nunmehr in loser Aufeinanderfolge die medi
kamentosen Seifen kurz behandelt werden, die bisher nicht erwahnt 
worden sind, denen aber doch -, viel£ach allerdings nur dem auBeren 
Anschein nach --.. eine gewisse Bedeutung zukommen diirfte. Die In
dustrie hat ja leider oft wahllos jedwedes Medikament dem Seifen
korper zu inkorporieren versucht und ohne Riicksicht auf etwaige 
Zersetzungen der einverleibten Heilstoffe diese Seifen auf den Markt 
gebracht, wenn sie sich ihrem Aussehen nach als einigermaBen verkaufs- . 
fahig erwiesen. Die Zahl solcher weniger wertvollen, vielfach aber 
auch vollig wertlosen Erzeugnisse ist dementsprechend eine sehr groBe, 
und es konnen daher hier nur diej enigen Produkte besprochen werden, 
denen man noch heute haufiger im Handel begegnet. Die Kritik muB 
dabei eine sehr strenge sein, soll Wert und Unwert richtig erkannt 
werden. 

Unter den fUr antiseptische Zwecke benutzten Metallverbindungen 
besitzen neben den Quecksilberverbindungen vornehmlich die Silber
sal z e eine gewisse Bedeutung, indem einige von ihnen der Desinfektions
kraft des Sublimats ziemlich nahekommen und diesem sogar von ein
zelnen Chirurgen vorgezogen werden. So ist es denn auch nicht ver
wunderlich, daB Versuche zur Darstellung von Silberseifen unternommen 
worden sind, die beispielsweise ammoniakalisch gelostes Silberoxyd 
(AgNHa) . OH oder das komplexe Silberkaliumcyanid Ag(CN)2K ent
hielten, zwei Verbindungen, denen nach den Angaben Buzzis als Des
infektionsmittel fUr spezielle Zwecke eine groBe Bedeutung zukommen 
solI 1). Selbstverstandlicherweise sind aber bei der Herstellung solcher 
Silberseifen ebenfalls die Gesetze maBgebend, welche bei Besprechung 
der Quecksilberseifen dargelegt worden sind und welche ganz allgemein 

1) Buzzi 1. c. S.513 u. 514 (65 u. 66). 
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fiir Seifen mit Zusatzen von Schwermetallsalzen Geltung haben, indem 
namlich aU die Silberverbindungen, welche das Metall als Ion oder nur 
halbkomplex, durch Schwefelammonium nachweisbar gebunden ent
halten, im Seifenkorper zu metallischem Silber reduziert werden und so 
ihre Desinfektionskraft verlieren mussen. Da nun bis heutigentags 
Silberverbindungen mit gegen Schwefelammonium stabilem Silber nicht 
bekannt sind, und da sich uberdie Desinfektionskraftsolcher eventuell 
herstellbaren Praparate nichts voraussagen laBt, erubrigen sich hier 
weitere Ausflihrungen. 

Von anderen Metallverbindungen werden fiir die Seifenfabrikation 
verwandt das Zinkoxyd, das im ubrigen schon in ganz geringem Prozent
satz ein vorzugliches Hartematerial fiir weiche Seifen darstellt, und die 
SaIze des AluminiuInS, und zwar vornehmlich daf!Aiuminiumazetat, die 
essigsaure Tonerde 1). Aus den obigen Ausflihrungen ergibt sich jedoch 
schon von selbst, daB die Fabrikation solcher Seifen fiir antiseptische 
oder medikamentose Anwendung zwecklos ist, da die genannten Ver
bindungen im Seifenkorper bzw. bei gleichzeitiger Anwesenheit von 
Seife nicht als solche erhalten bleiben, und ihre adstringierenden und 
antiseptischen Eigenschaften auf diese Weise einbuBen . 

. Auch den nach den D. R. P. 148794 und 148795 unter Verwendung 
von Phenolen bzw. Teer- oder Petroleumkohlenwasserstoffen als Lo
sungsmittel dargestellten Metallseifenlosungen diirften den ver
wandten Metallen entsprechende, spezifische Wirkungen kaum zu
kommen, da die Metallseifftn auch in diesen Losungen in nicht ionisier
tem Zustand enthalten sind, eine molekulare Desinfektionswirkung also 
nicht entfalten konnen. 

Unter den anorganischen Stoffen kommt neben dem elementaren 
Chlor, das bei der groben Desinfektion seiner auBerst energischen 
Wirkung halber in Form des Chlorkalkes vielfache Verwendung findet, 
vornehmlich dem J 0 d und seinen Verbindungen eine groBere Bedeutung 
zu, obwohl es als Element sowohl wie in seinen Verbindungen bedeutend 
weniger wirksam ist ala die ubrigen Halogene 2). FUr antiseptische 
Zwecke verwandt werden hauptsachlich einige seiner organischen Ver
bindungen, unter denen das Jodoform CHJ3 , ein gelbes, in Wasser 
beinahe unlosliches, in Ather und fetten Olen aber leichtlosliches Kristall
pulver von charakteristischem, durchdringendem Geruch in der Chi
rurgie als Trockenantiseptikum die vorzuglichsten Dienste leistet. Seine 
die Wundheilung befordernden und die Granulation anregenden Wir
kungen haben ihm fiir die Medizin ein weitgehende Bedeutung ver
schafft. Es ist jedoch zu beachten, daB diese Desinfektionswirkung 
nicht der Substanz als solcher zukommt --. im Reagenzglas wirkt das 
Jodoform nur auBerst wenig bakterizid --., daB sich diese Wirkung 
vielmehr erst in der Wunde selbst entfaltet, wenn das Jodoform also 
mit Geweben oder Gewebsii.ften in Beruhrung gelangt. Es findet als-

1) Lenicet, DRP. 222891. 
2) Geppert. Berl. KUn. Wochenschr.1890. - Paul u. Kr6nig, Zeitschr. 

f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1897, Bd. 25. 
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dann eine Abspaltung von Jod und anschlieBend die Bildung der erst 
eigentlich wirksamen jodhaltigen Substanz statt, so daB die Jodoform
wirkung also keineswegs eine primare ist, sondern als die Folgeerschei
nung einer Reihe unter Mitwirkung des Organismus stattfindender 
chemischer Rea.ktionen aufgefaBt werden muB. Das Gleiche gilt natiir
lich von den vielen, meist geruchlosen Jodoformersatzmitteln, 
jodierten aromatischen Verbindungen, deren Wirksamkeit oder Un· 
wirksamkeit aber in hohem MaGe abhiingig ist von der Art und Weise, 
in der das Jod an den organischen Rest gebunden ist. 

Neben den besprochenen Jodverbindungen findet auch das freie 
J od in der Dermatotherapie vielfache Anwendung und zwar wird es 
meist benutzt in Form einer lO%igen Weingeistlosung (Tinctura jodi) 
oder zu 1% mit Jodkalium in Wasser ge16st (Lugolsche Losung). Es 
leistet so in seiner Eigenschaft als Hautreizmittel vorziigliche Dienste 
bei der Beseitigung von Driisenschwellungen, entziindlichen Tumoren 
und Gelenkentziindungen, indem es die Resorption erkrankter Gewebe 
und pathogener Stoffe anregt. 

Aus diesen Darlegungen ergibt sich nun von vornherein, daB medi
kamentose Seifen, denen Jod oder die erwahnten Jodverbindungen 
inkorporiert sind, fiir antiseptische Waschungen nicht in Betracht 
kommen konnen, und daB weiter die Herstellung von Jodoform· und 
Jodoformersatzmittelseifen vollig zwecklos ist, da der Hauptvorteil 
der besprochenen Jodderivate in ihrer Eigenschaft als Trockenanti· 
septika begriindet ist. Den Nachteilen einer ungenauen Verteilung des 
Jodoforms auf Geschwiiren und Wunden mag die Anwendung einer 
weichen Jodoformseife vielleicht abhelfen, aber es ist dabei zu be· 
denken, daB die Aufhebung dieses Nachteils bezahlt wird mit der Vernich· 
tung des Desinfektionseffektes, da freies J od, das bei der J odoformwirkung 
als Zwischenglied entstehen muB, im Seifenkorper nicht haltbar ist. 

Aus diesem Grundesind auch die noch heute vielfach fabrizierten 
Jodseifen, die meist mit Hilfe einer der obenerwahnten Jodlosungen 
dargestellt werden, vom chemischen Standpunkte aus durchaus zu ver· 
werfen, und therapeutische Erfolge, die unter Umstanden mit ihnen 
erzielt werden, sind jedenfalls nicht als eine "Jodwirkung" aufzufassen. 
Einerseits erfahren diese Seifen namlich durch den EinfluB des J ods 
unter Abscheidung von Fettsaure eine Zersetzung, indem sich aus dem 
freien Jod und dem hydrolysierten Alkali neben Jodalkalien SaIze der 
unterjodigen Saure bilden, die dann ihrerseits leicht in Jodate iiber
gehen entsprechend den Gleichungen: 

2 NaOH + 2 J = JONa + NaJ + H 20. 
3 JONa = JOsNa + 2 NaJ. 

Andererseits kann das Jod aber auch von den an und fiir sich in jeder 
Seifereichlich vorhandenen, ungesattigtenFettkorpern gebunden werden, 
eine Tatsache, die, wie schon erwahnt, in der Fettanalyse von weit· 
gehender praktischer Bedeutung ist (Hiiblsche Jodzahl). 

Der entsprechend der Konsistenz des Seifenkorpers mehr oder we· 
niger schnelle Verlauf solcher Zersetzung ist leicht zu verfolgen an der 
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. Veranderung des Farbtons der frisch hergestellten Seife, der spatestens 
nach wenigen Tagen von Braun in ein lichtes Wachsgelb umgeschlagen ist. 

Weiche Jodkaliumseifen, die vielfach mit gutem Erfolge als 
Ersatz fiir das Unguentum Kal. jodat. benutzt werden, sind dagegen 
wohl haltbar, sie werden empfohlen, weil die Seifenform die Resorption 
des Jodkaliums begiinstigen solI. Es ware aber durchaus zu wiinschen, 
daB auch diese Seifen fernerhin nicht mehr unter dem irrefiihrenden 
Namen "Jodseifen" gefiihrt wiirden. 

Von aromatischen Substanzen sind neben den eingangs be
sprochenen Phenolen, Karbonsauren usw. noch einige hervorzuheben, 
die zwar an sich eine nicht unerhebliche Desinfektionskraft besitzen, 
aber meist nicht dieser antiseptischen Wirkung,sondern ihres' starken 
Reduktionsvermogens halber dem Arzneischatz einverleibt sind. 

Die Tatsache namlich, daB das Ararobapulver bei der Behand
lung der Psoriasis Heilwirkung entfaltet, hat die Anwendung einer 
groBen Reihe reduzierend (sauerstoffentziehend) wirkender Arznei
mittel zur Folge gehabt, deren Wert die Praxis heute in weitestem Um
fange anerkannt hat. 

Das Ararobapulver besteht groBtenteils aus einer Chrysarobinl) 
genannten Substanz, welche besonders leicht bei Gegenwart von Alkalien 
aus seiner Umgebung Sauerstoff aufnimmt und sich hierbei vornehmlich 
in Chrysophansaure, ein Dioxymethylanthrachinon, verwandelt. 

CHa C(OH) OH 

(YV" 
,,/~) 

CH OR 
Chrysarobin 

--
CR3 CO OR 
~~! 
I I I I 
V"'./V 

CO OR 
Chrysophansaure 

Neben dem Ararobapulver bzw. dem reinen Chrysarobin, das seiner 
antiparasitaren Eigenschaften wegen auch als Teerersatzmittel bei der 
Behandlung von Pilzkrankheiten verwandt wird, finden bei der Be
handlung der Psoriasis ausgebreitete Verwendung insbesondere das 
Pyrogallol und weiter auch das Resorzin 2), dessen spezifische 
Reilwirkung hier allerdings nicht ganz sichersteht und dessen schwach 
atzende, entziindungswidrige Eigenschaften fiir die Dermatotherapie 
wertvoller sein diirften, als seine reduziereriden Wirkungen. 

Obwohl es nun von vornherein klar sein sollte, daB reduzierend 
wirkende Agentien im Seifeilkorper nicht haltbar sein konnen und durch 
Oxydation einer Zersetzung anheimfallen miissen, sind Chrysarobin-, 
Pyrogallol- und Resorzinseifen allenthalben im Handel erhaltlich und 
zwar in jeglicher Zusammensetzung und Konsistenz. Kurze Zeit nach 
ihrer Heratellung aberzeigt schon eine mehr oder weniger charakte
ristische Verfarbung dieser Seifen3) die stattgehabte ZersetzUIig an,die 

1) Hesse, Liebigs Annalen 309, S.73. 
2) Formeln siehe S. 630. 
3) Resorcinseifen werden dunkel braunrot. 
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zudem auch durch ein Weichwerden des Seifenkorpers in Erscheinung 
treten kann . 

.Ausgehend von der .Annahme, daB bei der Behandlung der Psoriasis 
nicht nur der stattfindende ReduktionsprozeB auf der Haut als solcher, 
sondern auch das wahrend desselben oxydierte Heilmittel von thera
peutischer Wirkung sein kann, hat Unna auch die Verwendung des 
oxydierten Pyrogallols, des Pyraloxins empfohlen, das man durch 
Einwirkung von atmospharischer Luft und Ammoniak auf Pyrogallol 
erhalt. Bei gleicher Heilwirkung laBt das Oxydationsprodukt die 
Nachteile der Muttersubstanz vermissen und ist zudem im Seifenkorper 
wohl haltb&r. Allerdings laBt sich das Ergebnis dieser Studien leider 
nicht verallgemeinern, da beispielsweise das Oxydationsprodukt des 
Chrysarobins, dieChrysophansaure, die Grundwirkungen desChrysa
robins nicht mehr besitzt. 

Die aus dem Rhabarber extrahierbare Chrysophansaure findet trotz
dem aber bei der Fabrikation medikamentoser Seifen Verwendung, da 
ihr bei leichten Pilzerkrankungen der Haut ein milder, antiparasitarer 
und entziindungswidriger Effekt zukommen soIl. Ob fiir diese so
genannten Rhabarber- oder Rhabarberextraktseifen aber ein wirk
liches Bediirfnis vorliegt, mag dahingestellt bleiben, da der Seifen
industrie eine ganze .Anzahl milder, chemisch einheitlicher Desinfi. 
zientien zur Verfiigung steht. 

Kurz erwahnt werden sollen hier auch die mehrfach empfohlenen 
Hydroxylaminseifen, die als wirksames Agens das als Chrysarobin
ersatz von Binz empfohlene saIzsaure Hydroxylamin NH2(OH) . HCI 
enthalten 1). .Auch diese Verbindung erleidet aber im Seifenkorper 
eine allmahliche Zersetzung, indem sie groBtenteils zu gasformigem 
Stickoxydul N 20 oxydiert wird,entsprechend der Gleichung: 

2 NH20H + 20 = N 20 + 3 H 20 2). 

Bei Besprechung der aromatischen Desinfizientien diirfen weiter 
die .Antiseptica der Chinolinreihe nicht iibergangen werden. Zu 
ihnen gebOrt vor aHem das in geeigneten Losungsmitteln stark wirk
same Chinolin (C9H7N) selbst und die in Wasser leichtlOslichen SaIze 
des Oxychinolins, unter denen das durch Einwirkung von Kalium
pyrosulfat erhaltene Chinosol (Fritzsche & Co., Hamburg) das 
kannteste ist3 ). Dieses ist auf Grund seiner bedeutenden Des
infektionskraft, seiner geringen Giftigkeit und seines im Vergleich mit 
anderen aromatischen Antiseptizis nur schwachen, safranahnlichen 
Geruches halber vielfach fiir die Fabrikation desinfizierender Seifen 
benutzt worden, wobei jedoch zu beachten ist, daB solche Chinosol. 
seifen nicht wirksam sind, da ganz aHgemein alkalisch reagierende 
Agentien wie .Alkalihydrate, -karbonate, -azetate, fettsaure .Alkali-

1) Virchows Archiv, Bd.113. 
2) F. Buzzi, I. c. S.488. 
3) DRP. 88520. Nach Untersuchungen von Brahm (Hoppe - Seylers 

Zeitschr. f. phyeiologische Chemie, Bd. 28, S. 448 [1899)) iet Chinosol ein Ge
menge von o-Oxychinolinsulfat mit Kaliumsulfat. 
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salze usw. aus Chinosollosungen das darin gelOst enthaltene, an sich 
unlosliche und daher desinfektorisch unwirksame Oxychinolin in weH3en 
Flocken ausfallen. 

Als Antiscabiosa haben sich unter den aromatischen Substanzen 
besonders St or ax 1) und Pe ru ba hi am 2) seit langer Zeit in der Dermat,o
therapie bewahrt. In ihrer chemischen Zusammensetzung zeigen beida 
eine gewisse tJberseinstimmung. Der Perubalsam stellt ein Gemisch 
aus etwa 60 % Perubalsamol (Cinnamein), 20 % Harzen und 20 % freien 
Sauren (Benzoesaure und Zimtsaure) dar, wahrend der Storax neben 
den genanntenBestandteilen auch atherische Ole aufweist. Wie E. Erd
mannS) und H. Thoms 4) iibereinstimmend nachgewiesen haben, 
besteht das Perubalsamol selbst aus 60 Teilen Benzoesaurebenzylester 
und etwa 40 Teilen Zimtsaurebenzylester, die beide milbentotenda 
Eigenschaften besitzen und als die Trager der Balsamwirkung anzusehen 
sind. Von ihnen wird der erstere, der seines billigeren Herstellungs
preises wegen fiir die praktische Anwenduug den Vorzug verdient, 
unter dem Namen Perusca bin in dan Handel gebracht, seine 25 %iga 
Losung in RizinusOl wird Peruol genannt. 1m Gegensatz zum Peru
balsam selbst ist das Peruscabin bzw. das Peruol farblos, geruchlos. 
und von stets konstanter Zusammensetzung. 

Es ist selbstverstandlich, daB der Perubalsam sowohl wie das Peru
scabin (Peruol) als saubere und zugleich milde, relativ ungiftige Anti
scabiosa auch fiir die Fabrikation von Kratzeseifen herangezogen worden 
sind, zumal beide Praparate in neutralen Grundseifen langere Zeit wohl 
haltbar sind. Bei der Verwendung dieser Seifen, die auch unter dem 
NamenKera mi n- (Top£er, Leipzig) und Peruolseife (Agfa.) bekannt 
geworden sind, ist jedoch zu bedenken, daB sie infolge ihtes geringen 
Medikamentgehaltes in ihrer Heilkraft den empfohlenen hochprozen
tigen 01- oder AtherlOsungen, Emulsionen usw. nachstehen miissen 
und daB einfache Waschungen mit diesen Praparaten antiscabiOs kaum 
wirken konnen, da reiner Perubalsam immerhin 20-90 Min., Peruol 
30-60 Min. benotigt, um den Milbengangen entnommene Kratzemilben 
abzutoten 6). Diese Seifen dienen dahar lediglich zur Nachbehandlung 
nach einer Kur und eventuell zur Verhiitung scabioser Ansteckung. 
Seifen mit einem Zusatz von verseiftem Perubalsam herzustellen, wia 
es Buzzi empfiehlt, muB als zwecklos angesehen werden, da nur den 
obengenannten, unverseiften EBterpraparaten die antiscabiOse Wirkung 
zukommt. 

Von weiteren Naturprodukten sind aUeh vegetabilische Rohdrogen 
fiir die Herstellung medikamenti:iser Seifen verwandt worden, und zwar 

1) s. S.458. 
2) s. S.455. 
8) E. Erdmann, -aber den therapeutisch wirksamen Bestandteil des Peru

balsams und seine synthetische Herstellung. Zeitschr. f. angew. Ohemie 1900. 
Heft 39. 

') H. Thoms, Archiv f. Pharmazie 237, S.271. 
5} R. Sachs, Beitrag zur Behaiidlung der Scabies. Deutsche Med. Wochen

schrift 1900, Nr. 39. 
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entweder als feine Pulver oder in J!'orm spirituoser oder wasseriger 
Extrakte, die dem fertigen Seifenkorper einverleibt werden. 

Vornehmlich ist bier die zuerst von P. Taenzer 1) warm empfohlene 
Nicotianaseife (Wilhaldi-Apotheke, C. Mentzel, Bremen), eine mit 
5 % Tabaksextrakt (= 0,35 % Nikotin) impragnierte, schwach par
fiimierte, iiberfet.tete Stiickseife von dunkelbrauner Farbe zu nennen, 
die sich als sauberes Antiscabiosum vorziiglich bewahrt hat. Die Tabaks
lauge spielt. bei der Bekampfung der Schafraude in Argentinien eine 
groBe und wirksame Rolle und aus Deutschland werden jahrlich un
geheure Mengen derselben dorthin exportiert, so daB der Gedanke 
nahelag, die Wirkung der Lauge auch bei menschlichen parasitaren 
Hautaffektionen nutzbar zu machen. Das in Form von Salben und 
Seifen zur Verwendung gelangende Extrakt ",ird meist in der Weise 
gewonnen, daB man dietrockenen, zerkleinertenTabaksblatter, -stengel 
und -abfalle mit der etwa dreifachen Menge 50 %igen Alkohols aus
zieht und den gewonnenen Auszug auf dem Wasserbade oder besser im 
Vakuum zur Extraktkonsistenz eindickt. 

Von einigen Seiten ist analog der internen Hefetherapie bei einigen 
Hautleiden (Akne, Follikulitiden und kleinen Furunkelbildungen) auch 
die auBerliche Anwendung der Hefe empfohlen worden und dem
entsprechend sind einige meist iiberfettete Seifenpraparate im Handel, 
denen abgetotete und entwasserte, reine Bierhefe inkorporiert ist. Die
selbe soU eine intensiv bakterizide Wirkung bel?itzen und die erzielten 
Heilerfolge sollen zum Teil in diesel' Wirkung ihre Erklarung finden. 
. Auch juck"ltillende Mittel wie Anaesthesin (Athylester der p
Amidobenzoesaure), Bromocoll (Dibromtanninleim), Euguform 
(Acetylmethylendiguajacol) und Mesotan (Methoxymethylester der 
Salizylsaure) hat man in Form meist weicher Salbenseifen in Anwendung 
zu bringen versucht; in dieser Form bewahrt sich jedoch lediglich das 
Bromocoll, das von den genannten lVIittoln alleingegen Seifenalkali 
bestandig und auch in alkalischer Losung auBerst wirksam ist. 

Auch die Heilwirkungen des Radiums bzw. der Radiumemana
tion glaubt man der Medizin in Form radioaktiver Seifen nutzbar 
machen zu konnen, die durch Vermischen des Seifenkorpers mit radio
aktiven Stoffen wie Uran- und Thoriumsalzen bzw. -mineralien gewon
nen werden. Neben den Wirkungen, die die Emanation bei Rheuma
tismus und besonders auch bei Gicht, ferner bei Lupusund ahnlichen 
Hautkrankheiten besitzt, solI ihr auch eine geringe bakterizide Wirkung 
zukommen 2), doch diirfte es bis heute durchaus zweifelhaft sein, ob 
dies en Seifenpraparaten, die das wirksame Prinzip in Anbetracht seiner 
Kostbarkeit jedenfalls nur in verschwindend kleiner Menge und daher 
in auBerst schwacher Konzentration enthalten konnen, irgendein Wert 
innewohnt. 

1) S. Taenzer, nber Nikotinseife. MonatRhefte f. praktische Dermatologie 
1895, Bd.21. Deutsche Medizinalzeitung 1897, Nr.24. 

II) H. Jansen, Untersuchungen liber die bakterient6tende Wirkung von 
Radiumemanation (OevR. o. d. Kg!. Danske Vidensk. Selskabs Forh. 1910, S. 295. 
Chem. Zentralblatt 1910, II, S. 1076). 
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Unter den medikamentosen Seifen bilden diejenigen, welche mit 
einemZusatz vonSalzen natiirli.cher Reilquellen hergestellt sind, 
eine K1aSl:!e fiir sich. Es sei bier nur kurz erinnert an die Kran
kenheiler Jodsodaseife, die Aachener Thermalseife und an 
die Produkte, welcheKreuznacher, Nenndorferund Wiesbadener 
Quellsalze enthalten. Allerdings diirften diese Seifen vor solchen mit. 
kiinstlich hergestellten Salzgemischen Vorteile kaum' aufweisen, zumal 
sie meist nooh einen Zusatz der betreffenden Chemikallen selbst er· 
fahren. Es diirfte ihnen aber immerhin eine gewisse suggestive Wir· 
kung des mehr oder weniger beriihmten Namens derbetreffenden Heil· 
quelle zukommen, die in vielen Fallen durch eine augenfallige Reklame 
wesentlich unterstiitzt wird. 

In diesem Zusammenhang sollen kurz auch die unter die Rubrik 
der Geheimmittel fallenden "Medizinal". und "Patentmedizinal" . 
senen erwahnt werden, unter denen meist nicht der Fabrikant, in desto 
hoherem MaBe aber der KOIldument zu leiden 4at und die, wie Unna 
sagt, "mit jener ebenso lacherlichen als bedauerlichen Reklame in die 
Welt gesetzt werden, um gleich beim Erscheinen als ein Novum den 
Markt zu beherrschen, weil sie alsbald einem anderen, neuesten Raut
mittel daS Feld zu raumen haben". Es ist ja zu erhoffen, daB die Ge· 
setzgebung beim Wiedererwachen unseres Wirtschaftslebens dem 
groBen Unfug der unwahren Danksagungen und Anerkennungsschreiben, 
sowie der Angabe und Verbreitung nicht zutreffender Analysen steuern 
wird, doch ware es zudem dringend wiinschenswert, daB dar Arzt so· 
wohl wie der Apotheker und der ernstdenkende Fabrikant durch 
miindliche oder offentliche Aufklarung eip allzu leichtglau biges 
Publikum vor einer Schadigung bewahren moohte, die die medika· 
mentosen Seifen in ihrer Gesamtheit zu diskreditieren leicht im· 
stande ist. 

Die Parfiimierung medikamentoser Seifen und die Bedeutung 
atherischer Ole fur ihre Herstellung. 

"Eine wirkliche medizinische Seife solI nach der Apotheke und nicht 
nach dem Friseurladen riechen, so daB der Fabrikant und Patient 
wan erinnert werden, daB sie es mit einem ernsteren Gegenstande 
als einem Stiick Toiletteseife zu tun haben." 

Diese von Unna ausgesprochene, die Parfiimierung medikamentoser 
Seifen verurteilende Ansicht hat vom Standpunkt des Arztes manche:r.:lei 
fiir sich. Trotzdem findet man aber, und zwarnamentlich auf seiten 
der Fabrikanten, nicht wenige, die gerade im Gegenteil dazu eine Par
fiimierung auf das warmste befiirworten, meist mit der Begriindung,
daB die fiir die Seifenfabrikation verwandten Riechstoffe und in
sonderheit die atherischen Ole, abgesehen von ihrer rein asthetischen 
Wirkung, Eigenschaften besitzen, die die Parfiimierung auch medib. 
mentOser Seifen durchaus rechtfertigen. Es erscheint daher wiinschens
wert, einmal festzustellen, ob erstens ein Zusatz aromatischer Stoffe 
zu medikamentosen Seifen vom chemischen Standpunkt.a.us zu befiir-

Schrauth, Handbuch der SeiCenCabrikation. 5. Aull. 42 
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worten ist und inwieweit zweitens dieRiechstoffe selbst inVerbindung 
mit Seifen fiir medikamentOse bzw. antiseptische Anwendung in Be
tracht kommen konnen. Von vornherein ist es dabei selbstverstandlich, 
daB nur die im Seifenkorper dauernd haltbaren Riechstoffe, d. h. athe
;rische Ole, und unter den sogenannten "kiinstlichen" vornehmlich 
das Terpineol Verwendung finden. 

FUr die Parfiimierung medikamentoser Seifen, die ala solche aHer
dings stets dem Belleben und dem Geschmack des einzeln.en iiberlassen 
bleiOOn muB, ist zunachst naturgema6 der chemische Charakter des 
vorhandenen MeWkamentes und des zu verwendenden Riechstoffes 
nicht ohne Bedeutung. Stark oxydierend oder reduzierend wirkende 
Arzneimittel werden auch die zugesetzten Parfiime in den wenigsten 
Fallen unbeeinflu6t lassen, wohingegen solche Medikamente, die den 
zersetzenden Einfliissen des Seifenkorpers selbst standzuhalten ver
mogen, auch die etwa beigegebenen Riechstoffe nicht, oder doch nur 
selten angreifen werden. Auf aHe FaIle ist es jedoch ratsam, vor der 
Beigabe eines Parfiims zu einer medikamentosen Seife im Reagenzglase 
festzustellen, ob Medikament und Parfiim ala aolche nebeneinander 
bestandig sind, oder ob durch chemische Umsetzung Veranderungen 
OOider eintreten konnen. 

FUr die Parfiimierung selbst gelten selbstverstandlich die fiir 
die Parfiimierung von Feinseifen iiblichen Vorschriften, insonder
heit sollen feste Riechstoffe in KristaH- oder Pulverform ebenso wie 
Ha.rze und Balsame vor ihrer Verwendung in wenig Alkohol oder besser 
in atherischen Olen wie Lavendelol und Bergamottol gelost und ver
arbeitet werden. 

Mehr als die Frage der Parfiimierung selbst interessieren hier nun 
aber die Eigensehaften der Riechstoffe und ihre eigene Verwertbarkeit 
fiir die HersteHung medikamentoser' bzw. antiseptischer Seifen. Denn 
es unterliegt heute keinem Zweifel, da6 vielen Riechstoffen und in
sonderheit einer Anzahl atherischer Ole bis zu einem gewissen 'Grade 
antiseptische und keimtotende Wirkungen zukommen. Schon das 
friihe Altertum wu6te sich die faulniswidrigen Eigenschaften dieser 
empirisch gefundenen Desinfektionsmittel nutzbar zu machen, und 
die exakten Untersuchungen Robert Kochs 1) u. a. haOOn in 
der Tat bewiesen, da6 eine ganze Anzahl dieser Substanzen schon 
in hohen Verdiinnungen jegliches Bakterienwachstum zu verhindern 
vermag. 

-Als atherische Ole bezeichnet man,wie schon eingangs gesagt wurde~ 
Mischungen starkriechender Verbindungen meist pflanzlichen Ursprungs~ 
die hauptsachlich aus den Terpenen, Kohlenwasserstoffen der Formel 
C1oH 16, und ihnen nahestehenden Sauerstoffverbindungen bestehen. 
Ihrem chemischen Charakter nach sind sie einerseits selbst au6erst 
bestandige Substanzen, andererseits werden sie von den Eiwei6korpern 
u. dgl. nicht gebunden, so daB ihre antiseptische Wirkung fast in jedem 

.1) Antibakterielle Wirkung einfacher I!.therischer Ole, Berl. Klin. W ochen
IIchrift 184.4, Nr. a1. 
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Medium erhalten bleibt. Fiir ihre praktische Verwendbarkeit ist 
der Umstand wichtig, daB sie ebenso wie die meisten kiinstlichen 
Riechstoffe in fliissigen Senen jeglicher Art und Zusammensetzung 
und bestmders leicht in den vorn genannten Rizinusolseifen los
lich sind. 

Verglichen mit der Desimektionskraft der vorbesprocheIlen, stark 
wirksamen Mittel ist die keimtotende Wirkung der meisten atherischen 
Ole allerdings nur eine geringe. Nach Laubenheimer werden 
Staphylokokken abgetotet durch 
1 0/00 Sublimat in 30 Min. 1 % TerpentinoI in 5 Stunden 
1 % Thymol " 2 " 1 % EukalyptuBol" 6 " 
1 % Krcsol (LYBOl2%)" 5 " 1 % Sandelholzol/ noch nicht in 
1 % Phenol " 90 " 1 % Kampfer ( 7 Stunden. 

Andererseits ist aber auch eine Reihe atherischer Ole bekannt, 
welche ganz ausgezeichnete Wirkung besitzen und einen Vergleich mit 
den obengenannten Desinfizientien nicht zu ihren Ungunsten gestatten. 
So gibt Laubenheimer an, daB Staphylokokken durch 1% Senfol 
(Se : N • CaR5' aus dem Samen des schwarzen Semes durch Wasser
dampfdestillation dargestellt) in 6 Min. und durch Zimtol (haupt
sachlich aus Zimtaldchyd bestehend) in 20 Min. abgetotet werden. 
Als besonders stark wirksam (entwicklungshemmend) erwiesen sich 
nach den mit Milchbakterien (Schwefelbakterien) durchgefiihrten Ver
suchen Brlinings 1) und K. Ko berts 2), und zwar soweit die gleichen 
Ole untersucht wurden, in erfreulicher Dbereinstimmung mit den 
obengenannten Ergebnissen Laubenheimers, das 

Senfol (1 : 2300) BittermandelOl (1: 190) 
Zimtol (1: 410) Spickol (1 : 185) 
Ca8siaol (l: 320) Kirschlorbeerol (1: 185) 
Isoeugenol (1: 200) Nelkenol (1: 120) 

wahrend Terpentinol, Eukalyptusol nnd Sandelholzol ebenfalls als 
nur "schwach" (1 : 10 bis 1 : 25) oder "sehr schwach" (unter 1 : 10) 
wirksam befnnden wurden. 

Aber nicht immer ist, wie man auf Grund der fiir das Senf- nnd 
Zimtol gefundenen Daten annehmen konnte, die antiseptische Wirknng 
der atherischen Ole mit derjenigen ihrer Rauptbestandteile identisch. 
So wirkt beispielsweise das N elkenol in einer Verd iinnung von 1 : 120, 
das in ihm zu 80% enthaltene Eugenol aber erst bei 1 :80 antiseptisch. 
Ein fiir die Wirkung aber meist wohl nicht in Betracht kommender 
Bestandteil scheinen die Terpene selbst zu sein, indem die heute in del; 
Parfiimerie viel verwandten terpenfreien Ole als Antiseptika den terpen
haltigen mindestens gleichwertig sind.' Die Terpene selbst. wirken 

1) H. Bruning: Itherische Ole und Bakterienwirkung in ro~hmilch, 
Zentralbl. f. inn. Medizin, 27. Jahrg. 1906, Nr.14. 

2) K .. Ko bert: Systematische Versuche fiber die antiseptiscbe Wirkung 
von atherischen Olen und Bestandteilen derselben. Berichte von Schimmel&Co., 
Okt.1906, S. 155. . 

Dl'rs. O:ber die antiseptische Wirkung terpenfreier und terpenhaltiger 
atherischer Ole. Pharm. Post 40, 1907, S.627. 

42* 
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meist auffallend schwach. Eine Ausnahme bildet lediglich das Limonen 
(und damit die das Limonen enthaltenen Terpene des Lavendel- und 
Dillols), das noch bei 1 :60 wirksam ist, doch wurden terpenfreie athe
rische Ole, die schwacher wirken als die entsprechenden terpenhaltigen, 
nicht gefunden. 

Auch von anderer Seite sind ahnlich systematische Versuche unter
nommen worden. So stellte z. B. Reidenbach 1) fest, daB die Hefe
garung unterbleibt durch 

Ajowanol (Thymen) bei einer Verdiinnung von 0,025 % (1: 4000) 
Thymol """" 0,033 % (1 : 3000) 
Rosenol """" 0,06 % (1: 1600) 
Gera.niumol " "" 0,06 % (1: 1600) 
Tbymianol "" " ,,0,09 % (1 : llOO) 
Zimtol """" 0,1 % (1 : 1000) 
Zitronenol "" " ,,0,2 % (1 : 500 ) 

und Calvello empfahl auf Grund seiner Untersuchungen iiber die 
bakterientotende. Kraft atherischer Ole2) eine Emulsion von 9 % 
Thymian- und 18 % Geraniumol als ausgezeichnetes Handedesi~ektions
mittel, das die unangenehmen Nebenwirkungen der sonst gebrauch
lichen Antiseptika vermissen lassen soUte. 

Auch Bokorny hat in einer ausfiihrlichen Experimentalunte:r
suchung die obigen Daten bestatigt3). Als fiir Desinfektionszwecke 
fast ganzlich wertlos haben sich dort erwiesen das LorbeerOl, Zitronellol, 
RosmarinOl, WacholderbeerOl, Salbeiol, Wintergriinol, Bittermandelol, 
ZitronenOl und Bergamottol, welche insgesamt auch in hohen 
Konzentrationen Schimmelbildung bzw. Faulnis nicht verhiiten 
konnen. 

Die erwahnte Literatur ist hier absichtlich so ausfiihrlich unter 
Angabe exakter Daten besprochen worden, weil vielfach ganz willkiir
lich mit atherischen Olen versetzte Seifen fiir antiseptische Zwecke 
angepriesen werden. Wie zu ersehen ist, besitzen nur einige wenige 
eine wirklich bedeutende Desinfektionskraft, so daB bei der Herstellung 
antiseptische'r Seifen dieser Art fiir die Auswahl der Ole eine ganz be
sondere Vorsicht geboten erscheint. 

Unter den kiin!ltlichen Riechstoffenkommen fiir die Pariii
mierung von Feinseifen und somit auch fiir die Herstellung antiseptisch 
wirkender Seifen bekanntlich nur wenige in Betracht, da die meisten 
von ihnen den zersetzenden Kraften des Seifenkorpers auf die Dauer 
geniigenden Widerstand nicht entgegensetzen konnen und dement
sprechend ihren Geruch in diesem verlieren. Diesen Einfliissen gegen
iiber aber durchaus unempfindlich ist, wie gesagt, besonders das Tel
pineol, ein aus dem Terpentinol dargestellter tertiarer Alkohol der 
Formel 

1) Reidenbach: Die Faulbrut oder Bienenpest (190M) I 
2) Cal vello, Pharmazeut. Ztg.47 (1902). S.759. 
B) Th. Bokorny: Physiologische Notizen fiber die li.therischen Ole; 

pilzefeindliche Wirkung derselben. Pha.rma.zeut. Zentra.lha.lle 42, S. 159ft'. 
[1901]. . 
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OR 
der bekanntlich fast ausschlieBlich als Basis fiir Fliederduft benutzt wird. 

Wie KonradP), Marx 2) sowie Scholz und Gelarie 3) nach
gewiesen baben, kommt nun gerade dem Terpineol im Gegensatz zu 
den sonst in der Parfiimerie verwandten kiinstlichen Riechstoffen 
(Vanillin, Heliotropin, Cumarin u. a.) eine nicht unbedeutende Des
infektionskraft zu, und zwar erweist es sich als besonders wirkungsvoll 
in Verbindung mit einer fliissigen Kaliseife, da auch hier durch kom
binierte Wirkung eine gegenseitige Steigerung der beiderseltigen Des
infektionswerte veranlaBt wird. 

Diese Beobachtungen haben nun die Industrie veranlaBt, Seifen
prii.parate in den Handel zu bringen, die das Terpineol in reichem MaBa 
gelOst enthalten. Dieselben sind, gleichgiiltig, ob sie sogenannte "Los
lichkeitsvermittler" wie Alkohol, Glyzerin u. a. enthalten oder nicht, 
samtlich wasserloslich und vereinigen mit einer reinigenden Wirkung 
Wohlgeruch und antiseptische Eigenschaften, stellen also gleichzeitig 
Kosmetika und angenehme Desinfizientien und Desodorantien dar. 

So stellt z. B. die Chemische Fabrik "FlOrsheim (Dr.H. Nordlinger) 
dassogenannte Flieder-Athrol her, das einerseits, wie die Athrole 
und Deziathrole dieser Firma iiberhaupt, die aus dem Derizinol ga
wonnene Derizinseife, andererseits das darin lOsliche Terpineol enthii.lt. 
Nach dem Urteil der Medizinischen Abteilung des hygienischen Labo
ratoriums des Konigl. Wiirttemb. Medizinalkollegiums stellt das Flieder
Athrol ein wirklich gutes und angenehmes Desinfektionsmittel" dar, 
indem I %ige Losungen Bact. coli bereits in einer Minute abtoten. 

Unter dem ~amen Sifinon bringt die Firma Franz Fritzsche & 
Co. in Hainburg ein 30 % Terpineol enthaltendes Seifenprii.parat in 
den Handel, eine sirupartige Fliissigkeit, die nach dem Verfahren des 
DRP. 207576 mit HiHe gewohnlicher Seife hergestellt :wird, mit der 
man selbst bei einem Gehalt bis zu 50 % Terpineol in Wasser klarlos
liche Produkte erhalt. 

Selbstverstandlich lassen sich diese Seifenpraparate auch mit 
allen anderen Desinfizientien vereint anwenden, die sonst in Seifen-

I) Cber die bakterizide Wirkung der Seifen. Arch. f. Hyg., Bd. 44 (1902). 
S. 101 u. Zentralbl. f. Bakteriol. Bd. 36, Nr. 1, S. 151 (1904). 

S) Cber die bakterizide Wirkung einiger Riechstofl'e. Zentralbl. f. Bakter.-
11. Parl!oAltenk. Bd.33, Nr.l, S. 74 ~19(3). 

8) TIber den Desinfektionswert der Seifen mit besonderer Beriicksichtigung 
des Alkaligehaltes und der Zu~ii.tze von Riechstofl'en. Arch. f. Dermatologie 
u. Syphilis. Bd. 101, Heft I (1910). 
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losungenhaltbarsind. Als Formathrole bringt z. B. die obengenannte 
Chemische Fabrik Florsheim 25 % Formaldehyd enthaltende Athrole 
in den Handel, in gleicher Weise konnten diese Produkte aber auch 
mit Kresolpraparaten (Lysol usw.), komplexen Quecksilberverbindungen 
(Afridol) u. a. gemischt zur Anwendung kommen. 

Vielfach sind es a ber gar nicht die antiseptischen Eigenschaften 
allein, welche die atherischen Ole und kiinstlichen Riechstoffe auch 
in Verbindung mit SeHen als wertvoll erscheinen lassen. Denn sie 
konnen wie fast alle £liichtigen, lipoidlOslichen Stoffe auBerdem als 
"Hautreizmittel" verwendet werden, d.-h. als Mittel, welche die Haut
zirkulation bestimmter Korperteile beleben und anreizen. Auch 
profuse und kritische SchweiBe (NachtschweiBe der Phthisiker) werden 
durch die Anwendung solcher SeHen und vornehmlich durch Gebrauch 
von Kampferseifen sehr giinstig beein£luBt. Als Juckstillmittel wird 
die Mentholseife besonders empfohlen, da sie eine angenehme lokale 
Abkiihlung bewirkt, und somit den Juckreiz beseitigt. 

Auch das namentlich als Geruchsverbesserer viel verwandte Terpen
tinol, das Eukalyptusol, das RosmarinOl u. a. besitzen hautreizende 
Eigenschaften.· Fliissige oder weiche SeHen, die etwa 5 % dieser Ole ent
halten, werden daher angewandt zu reizenden Einreibungen gegen 
chronischen Rheumatismus, Neuralgien usw., zur Behandlung atonischer 
Geschwiire, aber auch wie alle hier genannten Seifenpraparate zu aro
matischen Badern und zu kiihlenden und erfrischenden Waschungen, 
etwa bei fieberhaften Prozessen, Insolation usw. Eine RosmarinOlseife 
ist seinerzeit auch als Parasiticidum von Auspiz bei leichteren Skabies
fallen empfohlen worden, doch hat sie heute wohl allgemein den vor
erwahnten, starker wirksamen Antiscabiosis Platz machen miissen. 

1m vorhergehenden ist versucht worden, die heute fabrizierten 
medikament6sen Seifenpraparate yom wissenscha£tlichen Standpunkt 
aus kritisch zu beleuchten, und zwar in der Absicht, den gewissenhaften 
Fabrikanten davon abzuhalten, fiir die Praxis unverwertbare SeHen 
herzustellen. Denn die Tatsache, daB auch heute noch medikamentose 
Seifen fabriziert und gehandelt werden, die ohne jede Dberlegung kom
poniert sind, bringt es mit sich, daB die Arztewelt jeder neuen medi
kamentosen Seife mit einer gewissen Skepsis gegeniibertritt, die nur 
auBerordentlich schwer zu iiberwinden ist. Sieht der Arzt doch fast 
taglich Schadigungen der Haut und Verschlimmerungen bestehender 
Mfektionen, die unter der - meist allerdings selbstandigen - An
wendung schlechter Seifenpdiparate seitens des Patienten hervor
gerufen sind und die ihn, den Arzt, in seinem MiBtrauen nur verstarken 
miissen. Da die Seife selbst aber ein au Berst reaktionsfahiger Korper 
ist, ist es unmoglich, ohne eine genaue Kenntnis seiner ehemischen 
und physiologischen Eigenscha£ten und ohne Beriicksichtigung der 
zwischen Medikament und Seifenkorper moglichen Wechselbeziehungen 
iiberhaupt eine therapeutisch wertvolle medikamentose Seife herzu
stellen. Der Fabrikant muB es daher lernen einzusehen, daB er sich 
ein groBes Verdienst erwerben wiirde, wenn er, zunachst vielleicht ZUlli 

Nachteil seines eigenen Geldbeutels, auf den groBen Umsatz wertloser, 
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ja selbst schadlicher Praparate verzichten w.oUte, zugunsten wirklich 
guter Produkte, die aHein imstande sind, das stark gesunkene Ansehen 
medikamentoser Seifen von neuem zu heben. 

1m folgenden sollen daher auch nur einige wenige Vorschriften ge
geben werden, die fiir die Herst,ellung wirklich empfehlenswerter Seifen 
in Betracht kommen. 

Teerseifen erhalten meist 5 %, seltener auch 10 % Teergehalt. 
Verfiigt man iiber eine Piliereinrichtung, so stelle man, wie mehr£ach 
betont, alle medikamentosen Seifen nur aus einwandfreier Grundseife 
auf der Piliermaschine her. Zur Herstellung einer pilierten Teerseife 
(schwarz) nimmt man 90-95 kg Grundseife und 5-10 kg Koniferen-, 
Birken- oder Buchenholzteer. Eine pilierte Teerseife von weiBer Farbe 
erhalt man aus 95 Teilen Grundseife und 5 Teilen Anthrasol. 

1m Gegensatz zu vielen anderen medikamentosen Seifen lassen sich 
Teerseifen aber auch auf kaltem oder besser noch auf halbwarmem Wege 
herstellen, doch ist es erforderlich, daB mit groBter Vorischt gear beitet 
wird, da ein ganz einwandfreies Fabrikat nicht immer erzielt werden 
kann. Der Teer wird, wenn man auf halbwarmem Wege arbeitet, in 
das auf etwa 70 0 C erwarmte Kokosol eingeriihrt, bevor man die zur 
Verseifung notwendige Lauge hinzugibt. 

Ein Ansatz zur Herstellung einer kaltgeriihrten Teerseife besteht aus 
31,5 kg Kokosol, 
16,5 " Natronlauge von 37 0 Be, 
2,5 " Koniferen-, Birken- oder Buchenholzreer. 

Hat man Abschnitte mit zu verwenden, die man auf der Pilier
maschine nicht mit verarbeiten kann, so stellt man die 1;eerseife 
stets auf halbwarmem Wege her. In diesem Falle gibt man die Ab
schnitte moglichst feinzerkleinert in das geschmolzene und £iltrierte 
Kokosol und laBt sie darin langsam, bei maBigem Feuer zergehen. 
Dann riihrt man den Teer unter und bei 70 0 C die Lauge. Der Ver band 
tritt sehr schnell ein, so daB die Seife leicht iibersteigt, wenn man kein 
geniigend groBes RiihrgefaB verwendet hat. 

Thymolseifen enthalten meist 5 % Thymol, das vor der Ver
wendung im Morser zu einem moglichst feinen Pulver zerrieben 
oder zweckmaBigerweise mit der gleichen Menge Rizinuskaliseife oder 
Tiirkischrotol zusammengeschmolzen in £liissiger Form der Grundseife 
auf der Piliermaschine beigemischt wird. 

In gleicher Weise lassen sich auch andere hochwertige Desinfektions
korper aus der Karbolsauregruppe, beispielsweise das Chlor-m-Kresol 
verwenden. 

Schwefelseifen enthalten meist 10 % prazipitierten Schwefel. 
Ein Ansatz fiir Schwefelseife auf kaltem Wege ist: 

16,6 kg KokosOl, 
2,0" Schwefelblume, 
8,0" N atronlauge von 38 0 Be, 
1,0" Wasser. 

Dem filtrierten Kokosol wird die Schwefelblume unter lebhaftem 
Riihren eingestreut und darauf die Lauge untergeriihrt. Wenn die 
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Masse nach etwa 2-3 Stunden bindet und dick au:fliegt, gibt man 
schlieBlich das Wasser hinzu. In der gut zugedeckten Form laBt man 
alsdann Selbsterhitzung eintreten. 

Pilierte Schwefelseue erhalt man aus 90 Teilen Grundseife und 
10 Teilen Schwefelblume in der mehrfach geschilderten Weise. 

Teerschwefelseifen enthalten meist 5% Teer und 5% prazipi
tierten Schwefel und konnen nach folgendem Ansatz auf halbwarmem 
Wege hergestellt werden: 

14,3 kg KokoBol, 
1,2" SC'hwefelbJume, 
1,2" Tl'er (siehe Teerseifen), 
7,5" NatronIauge von 38° Be. 

In das erwarmte und filtrierte Kokosol gibt man die eventuell vor
haridenen und feinzerkleinerten Abschnitte und, wenn diese bei schwa
ohem Feuer langsam zergangen· sind, den erforderlichen Teer. Dann 
erhitzt man blEMui etwa 80° 0, nimmt yom Feuer fort, streut die Schwe
felblume in die Masse ein und gibt schlieBlich die Lauge hinzu. Der 
Verband tritt schnell ein, so daB die Seue leicht iibersteigt. Pilierte 
Schwefelteerseue erhalt man aus 90 Teilen Grundseife, 5 Teilen Teer 
und 5 Teilen Schwefelblume. 

Ichthyolseifen werden sowohl mit 5, wie mit 10 Teilen Ichthyol 
hergestellt, das meist mit wenig Vaselinol angerieben und so del" 
Grundseife auf der Piliermaschine einverleibt wird. 



Sand- nnd Bimssteinseifen. 
Sand- und Bimssteinseifen bilden namentlich fiiI' Fabrikarbeiter, 

Schlosser u. dgl. ein gutes Reinigungsmittel und werden daher von 
vielen Fabriken in gr6Berem Umfange hergestellt. Ihre Fabrikation 
ist auBerst E)infach und erfolgt meist durch Verseifung auf kaltem Wege 
und nur ausnahmsweise auch aus Grundseife. In letzterem Falle mischt 
man der Seifenmasse an Stelle von Sand oder Bimssteinpulver viel
£ach auch Marmorstaub oder Neuburger Kieselkreide bei, welche 
sich vornehmlich in ihrer schaden Qualitat ganz vorzuglich fiiI' die 
hier in Betracht kommenden Zwecke verwenden laBt. Die Verarbeitung 
bleibt jedoch stets dieselbe, gleichgilltig ob Bimsstein, Sand, Kiesel
kreide oder Marmorstaub in Anwendung kommen. Ein Ansatz fiiI' 
eine Bimssteinseife auf kaltem Wege ist der folgende: 

10 kg Kokosol und Kemal, 37-380 C warm, werden mit 
6 " feinst gepulvertem Bimsstein derart vermischt, daB das Ganze 

nachtriiglirh etwa 30 0 C warm ist. Hierzu kommen 
7" .!.tznatronlauge von 36 0 Be und 
2" W asserglas von 38 0 Be, 

und zwar in der Weise, daB man zunachst nur etwa 6 kg Lauge zusetzt 
und den Rest derselben mit dem Wasserglas gemischt schlieBlich dazu
kruckt. Die Seife ist stets so dick, daB sofort geformt werden kann. 
Sie wird fest gedeckt und der Deckel beschwert. 

Eine bessere Qualitat gibt der folgende Ansatz: 
10 kg Ceylon-Kokoso!, 
6,5" feinst gepulverte~ Bimsstein, Sand oder Kieselkreide, 
6,5" .!.tznatronlauge von 36 0 Be, 
1 "W asserglas von 38 0 Be, 

Parfum: 30 g Lavendelol, 
20" Rosmarinol, 
5" Pfefferminzol, 
5" KummelOl. 

Die Seife wird gleichfalls in der oben beschriebenen Weise hergestellt; 
nur wird man gut tun, das Parfum gleich zu dem Fett zu mischen und 
letzteres auch mit wenig blauem Ultramarin zu farben, wonach die Seife 
den beliebten blaugrauen Grund erhalt. 

Sobald die Bimssteinseifen erkaltet sind, werden sie in langlich 
viereckige Stucke geschnitten, . die nicht viel nachtrocknen und nach 
einigen Tagen fest zusammengepackt werden. Gebrauchlich ist es, die 
Seifenstiicke in Papier einzUSChlagen, doch packe man nie mehr Stucke 
ein, als notig ist. - Erkaltete Blocke schneiden sich rauh und ver
mehren die ohnehin vielen Abschnitte bei dieser Seife. 

Die Verwendung dieser Abschnitte bietet gewisse Schwierigkeiten, 
da sie lediglic:;h auf eine Leimseife aufgearbeitet werden konnen. Hat 
man z. B. 24 kg Abschnitte gesammelt, so entspricht dies einem Gehalt 
von etwa 10 kg Kokosol.Um daraus aber eine Leimseife zu machen, 
die so dickflussig ist, daB sie auch auf 50-60° C erkaltet das Bims
steinpulver tragt, mussen noch 10 kg Talg mitverseift werden. Ein 
solchCJr Ansatz lautet dann: 
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24 kg Abschnitte, 
10" Talg, 

Fleckseifen. 

15" gl'obes Bimssteinpulver, Sand. oder KieseIkreide, 
8" Xtmatronlauge von 36 ° Be, 

10" Pottaschelosung von 30° Be, 
20" Saizwasser von 20° Be. 

Man gibt die 24 kg Abschnitte in den Kessel, dazu das Salzwasser 
und die PottaschelOsung. Sind die Abschnitte geschmolzen, so Wird 
der Talg zugesetzt; ist diesel' durchgekriickt, so folgt die Atznatron· 
lauge und schlieBlich der Bimsstein. Die fertige Seife wird sehr hei.6 
in eine eiserne Form geschopft und fest gedeckt; nach einer Stunde ist 
dann der Schaum vergangen. Nunmehr wird aufgedeckt und solarige 
durchgekriickt, bis der Bimsstein nicht mehr zu Boden geht. 

Seifensand, auch Scheuerputzpulver genannt, ist meist eine innige 
Mischung von etwa 80 Teilen fein geschlemmtem Quarzsand, etwa 
4 Teilen Kieselkreide und etwa 16 Teilen gemahlener Kristallsoda. 
An Stelle von Kristallsoda verwendet man aber zweckmaBig ein gut 
schaumendes, sodahaltiges Seifenpulver, das der Soda in dem vor· 
liegenden FaIle weit iiberlegen ist. 

Fleckseifen. 
Gallseifen. Die frische Ochsengalle wird viel£ach im Haushalt 

zum Entfernen von Flecken aus empfindlich gefarbten Stof£en benutzt, 
indem man dieselben in Wasser einweic ht, das mit der Galle vermischt ist, 
nach einigen Stunden ruhigen Stehens dUI'chw3,scht und schlieBlich in 
reinem, kalten \Vasser nachspiilt. Die hierbei erzielte Wirkung 1st auf 
die Fahigkeit der Galle zuriickzufiihren, sieh mit £liissigen Fetten zu 
mischen, sie zu emulgieren, und zwar verdankt sie diese Fiihigkeit der 
Anwesenheit gallensaurer Alkalien, die in ihren Eigenschaften den Seifen 
sehr nahe stehen. Handelt es sich um die Entfernung von Fett,flecken, 
so scheint ihre Anwendung nach Ubbelohde und Goldschmidt l ) 

auch durchaus rationell. Sie war zu einer Zeit, als Seife nicht iiberall 
zu haben war, vielleicht das einzigeverwendbare Mittel, das zudem 
VOl' der Seife noch den unbestrittenen Vorzug hatte, kein freies Alkali 
zu enthalten und weder die Sto£fe selbst, noch die Farbe del' Stoffe anzu
geifen. Da jedoch 100 Teile Galle nicht ganz 10 Teile fester Substanzen 
enthalten, in denen wiederum nur 0,2 Teile gallensaurer Alkalien ent· 
halten sind, so folgt hieraus, daB Seife eine um vieles starkere Wirkung 
hat als Galle, deren einzigen Vorzug, namlich neutral zu sem, die Seife 
auch besitzen kann, wenn sie bei Beriicksichtigung dieser Forderung 
BachgemaB hergestellt ist. Die Galle hat abel' die unangenehme Eigen
Bchaft, daB sie wenig haI.tbar ist und sehr bald in Faulnis iibergeht. 
Es lag deshalb nahe, sie in Verbindung mit Seife zu verweliden, die 
ihre Faulnis verhindert und die reinigenden und schmutzlosenden Eigen
Bchaften beider Substanzen zur Entfel'nung von Flecken und zur Auf-

1) Handbuch der Chemie und Technologie del' Ole und Fette, Bd. 3, S. 932. 
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frischung der Farben bei seidenen und wollenen Stoffen auf diese Weise 
gleichzeitig nutzbar zu machen. Fiir die Fabrikation verwendet man 
zweckmaBigerweise eine vollig neutrale oder schwach mit Rizinussaure 
angesauerte Kernseife, die fertig gesotten, in kleinen Partien mit der 
zuvor etwas angewarmten Galle vermischt wird. Will man den Geruch 
del' Galle durch Parfum verdecken, so eignen sich dazu am besten 
Rosmarinol und Spikol. 

Sicherer noch arbeitet man, wenn man die Galle in einen kleinen, 
im Wasserbade hangenden Ruhrkessel bringt, sic anwarmt, dann den 
Seifenkern dazu gibt und schlieBlich alles zusammen gut verkriickt und 
hierauf in die Form. gieBt. Auf 100 kg Kern geniigen 8 kg Galle. Ein 
Ansatz ist z. B. : 

Parfum: 

50 kg Kemseife, 
4" Ochsengalle, 

100 g Rosmarinol, 
50" Spikol. 

Zu beachten ist bei dieser Seife, daB sie mehr getrocknet werden 
muB, als eine Kokosseife auf kaltem 'Vege, da sie sich feuchter und 
weicher anfuhlt als letztere. 

Aus gepulverter Kernseife erhalt man nach folgender Vorschrift 
eine gute Gallseife: 1 kg frische Ochsengalle wird unter stetem Riihren 
bis auf 200 g eingedampft, und del' Riickstand alsdann mit 50 g 
gepulvertem Borax,200 g gepulvertem Zucker, 400 g gepulverter Kern
aeife und 40 g venetianischem Terpentin vermiscbt. 

Eine £lussige Gallseife erhiilt man, indem man von der nach 
vorigerVorschrift hergestellten festen Gallseife 100 g mit 400 g frischer 
Galle, 200 g Glyzerin, 10 g Ammoniak und 40 Tropfen Terpentinol 
vermischt. 

Die wenigsten der im Handel vorkommenden Gallseifen haben gute 
Kernseife zur Grundlage; meistens bilden Rie auf kaltem odeI' halb
warmem 'Vege hergestellte Kokosseifen, die jedoch meist nicht neutral 
und daher nicht so empfehlenswert sind wie die vorbesprochenen l!'a
brikate. 

Ein Ansatz fiir eine solche Seife ist: 

20 kg Kokosol, Cochip., 
10" Natronlauge von 38° Be, 
4" eingedampfte Ochsengalle. 

Zur Herstellung von 4 kg eingedampfter Ochsengalle sind 25 kg 
frische Ochsengalle erforderlich. Nach dem Eindampfen wird durch 
ein leinenes Tuch filtriert und zu dem Filtrat 1 kg Glyzerin hinzu
gegeben. 

Das Kokosol verseift man in gewohnlicher Weise durch Einriihren 
der Lauge. Sobald eine gute Verbindung hergestellt ist, setzt man 
die nach del' obigen Vorschrift praparierte Ochsengalle hinzu und riihrt 
80 lange, bis die Seife anfangt dick zu werden. Dann bringt man lie 

in die Form und deckt letztere gut zu. 
Eine weitere VOl'schrift lautet: 
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22 kg Kokosol, Ceylon, auf 30° C erwarmt, 
750 g ungebleichtes Palmol, 
II kg Nat.ronIauge von 38° Be, 
I" Kalilauge von 25° Be;, 
5" Ochsengalle, . 

50 g Brillantgriin, in 01 angerieben, 
100" Lavendelol, 
100" Rosmarinol. 

Die griine Farbe hat den Zweck, das schmutzige Griin, das die Galle 
der Seife erteilt, zu verdecken, und wird, in 01 angerieben, dem ge
schmolzenen Fett im Riihrkessel vor Zugabe der Lauge eingeriihrt. 
Die Galle wird vor ihrem Gebrauch wieder ungefiihr auf die Halfte 
ihres Gewichtes eingedampft, da sonst der groBe Wassergehalt die Seife 
weich und schmierig machen wiirde, und die so eingedickte Galle der 
Seife eingeriihrt, sobald sie anzuziehen beginnt. 

N ach einer anderen Vorschrift werden 10 kg KokosOl, ·4 kg Talg 
und 2,5 kg Terpentin zusammen auf 40 - 45° C erwitrmt. Dann werden 

.7 kg Natronlauge von 38° Be, welcher man 2 kg Ochsengalle beige
mischt hatte, mit dem Fette zusammengeriihrt. Sobald die Seife auf
legt, wird geformt. Die Form wird leicht bedeckt. 

Will man der Seife eine schonere griine Farbe erteilen, so farbt man 
mit etwas Ultramaringriin, das dem warmen 01 eingeriihrt wird. 

Viele der im Handel unter der Bezeichnung Gallseifen erscheinenden 
Fabrikate enthalten jedoch keine Spur von Galle; es sind gefarbte und 
verschieden parfiimierte Kokosseifen. Solche Seifen erfiillen natiirlich 
ihren Zweck nicht, konnen vielmehr bei empfindlichen Farben recht 
nachteflig wirken, weshalb ihre Herstellung besser unterbleibt. 

DaB man aber so haufig "Gallseife" ohne Galle im Handel findet, 
diirfte seinen Grund darin haben, daB die gallefreien, griin gefarbten 
Kokosseifen ejn viel schOneres Aussehen haben als die gallehaltigen, 
sodann aber auch darin, daB die Galle sich nicht ganz leicht der Seife 
einriihrt, und daB einige Obung dazu erforderlich ist. Wenn behauptet 
wird, daB sich die Galle leichter mit der Seife mischen lasse, wenn sie 
mit Essigather vorbehandelt sei, so ist dies nicht zutreffend. Die Pm
paration erfolgt vielfach, um die Galle vor allzu schneller Faulnis zu 
schiitzen. Sie wird ausgefiihrt, indem man die Galle aufkocht und der 
bis auf etwa 80° C abgekiihlten Masse auf je 10 kg 0,5 kg Essigather 
einkriickt. Der beim Stehen auf der Oberflache abgeschiedene 
Schmutz wird abgeschopft und die Galle vom entstandenen Bodensatz 
abgegossen. . 

Pilierte Gallseifen. Es wurde friiher der Versuch gemacht, pilierte 
Gallseifen mit einem groBeren Gehalt an Galle in der Weise herzustellen, 
daB man frische Rindergalle durch Verdampfen eindickte und dann 
getrockneter Grundseife in groBeren Mengen zusetzte. Alsdann wurde 
die Mischung auf der Piliermaschine so lange verarbeitet, bis die Seife 
nach lii.ngerem Durchpassieren der Walzen trocken genug und preB
fahig war. Der Erfolg zeigte, daB auf solche Weise ein wirklich gutes 
Produkt erzielt werden konnte, welches sich auch nach seinem Er
scheinen alsbald einer groBen Beliebtheit und regen Nachfrage erfreute. 
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Die verwendete Grundseife muB natiirlich vollig neutral oder schwach 
sauer sein, dad aber auch aus geringeren Fetten gesotten werden. Die 
Galle wird in offenen, mit indirekter Heizung versehenen Kesseln oder 
besser in Vakuumapparaten eingedickt, bis von der anfangs stark 
schaumenden Masse nur noch etwa der sechste Teil vorhanden ist. 
Die Galle ist dann soweit konzentriert, daB sie eine wie Sirup dicke 
Fliissigkeit darstellt. 

Man wiegt nun von der fertig gesottenen, noch heiBfliissigen Grund
seife eine bestimmte Menge in eine kleinere Form und kriickt der Seife 
auf je 100 kg etwa 10% der eingedickten Galle unter. Das Kriicken setzt 
man so lange fort, bis alles innig gemischt ist und auch ein Absetzen 
der Galle nicht mehr stattfinden kann. Die erkaltete Seife verarbeitet 
man alsdanD wie jede andere Grundseife zu Spanen und trocknet letztere 
so weit wie erforderlich. Auf der Piliermaschine farbt man wenig 
mit Ultramaringriin. . 

Fleckseifen ohne Galle. AuBer den Gallseifen kommen noch mehrere 
andere Fleckseifen im Handel vor. Es sind meist Seifen mit Zusatzen 
von TerpentinOl und ahnlichen Losungsmitteln 1), Borax und Tonerde. 
DaB die Tonerde die Eigenschaft hat, Fett anzuziehen, ist bekannt; 
daB sie diese Eigenschaft aber auch in nennenswertem MaBe zeigt, 
wenn sie in Seife verteilt ist, ist nicht wahrscheinlich. 

Eine V orschrift zu einer Fleckseife auf kaltem Wege mit Zusatz von 
Terpentinol und Tonerde ist die folgende: 

30 kg Kokosol, Ceylon, 
15" Natronlauge von 38° Be, 
5" Pottaschelosung von 20° Be, 

26" Tonerde, fein gepulvert, 
800 g gerpinigtes Terpentinol, 
200" Brillantgriin. 

Die Tonerde wird fein gesiebt und in den Riihrkessel gebracht. 
Dann wird das geschmolzene Kokosol und das zuvor in 01 angeriebene 
Brillantgriin eingeriihrt. Hierauf gibt man die Lauge, die mit der Pott
aschelOsung gemischt ist, in ziemlich starkem Strahl in die griine Masse. 
Die Seife zieht nach Zugabe der Lauge gewohnlich schnell an, weshalb 
gut geriihrt werden muB. 
" Auch von weiBen, -griinen und blauen Kokosseifenabfallen laBt sich 

eine solche Fleckseife vorteilhaft herstellen; nur diirfen diese Abschnitte 
nicht von Seifen herriihren, die mit Wasserglas und Kochsalz gefiillt 
sind. Das Verfahren ist das folgende: 
::. Man bringt die fein gehobelten Kokosseifenabschnitte in einen 
Doppelkessel oder in einen Kessel im Wasserbad, feuchtet sie mit Chlor. 
kaliumlosung von 25° Be (auf 50 kg Seife etwa 6 kg Chlorkalium
losung) gleichmaBig an und erwarmt, bis sich die Seife gelost hat. 
Dann arbeitet man sie vorsichtig durch, ohne Schaum zu erzeugen, und 
vermindert nach und nach die Heizung, bis die Masse wie ein schoner 
,Seifenleim im Kessel liegt. Diesen Seifenleim gibt man durch ein Sieb, 
um etwa noch vorhandene, ungeschmolzene Seifenteilchen zu entfernen, 

1) S. S. 376ft'. 
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und bringt ibn dann rasch wieder in den Kessel zuriick. Nun gibt man 
zunii.chst den in Chlorkaliumlosung fein angeriebenen Farbstoff, hierauf 
die fain gesiebte Tonerde und zuletzt dati Terpentinol zur Seife, ruhrt 
alIes zu einer gloichmaBigen Masse gut durch und formt. 

Eine andere Fleckseife mit Zusatz von Terpentinol gibt die fol
gende Vorschrift: 

750 g Seife, 
150" Pottasche, 
100" Terpentinol. 

Die Pottasche wird zuerst in moglicbst wenig Wasser gelOst, mit 
dieser Losung die zerkleinerte Seife geschmolzen und zuletzt das Ter
pentinol eingeruhrt. 

Eine Vorschrift fUr eine Fleckseife mit Borax gibt Eugen 
Dieterich 1): 1 kgfeingepulverter Borax wirdmit 7 kgfeingevulvcrter 
Kernseife gemischt. Diese Mischung wird mit. 2 kg reiner Kaliseife, 
wenn notig unter ErwaI;men, zu einer plastischen Masse angestoBen 
und in Stucke geformt. 

Eine Vorschrift fUr Fleckkugeln gibt Hager: 
10 g Eigelb, 
15" Terpentinol, 
30" Seife, 

100" Spiritus von 80 %. 
Die Seife wird zuerst in Spiritus gelOst, dann werden Eigeib und 

Terpentinol eingeruhrt. Nachdem dies geschehen, wird noch soviel 
fein gepulverter Bolus hinzugemengt, daB eine kriickbare Masse ent
steht. Aus dieser werden Kugeln geformt, welche oberflachlich ab
getrocknet werden. 

Metallpntzseifen. 
Die Metallputzseifen, die in frUberen Jahren einen guten Handels

artikel darstellten, sind neuerdings vollstandig durch die fliissigen 
Metallputzmittel verdrangt worden. Gehalten haben sich lediglich 
die Silberputzseifen, fUr deren Herstellung im nachstenden einige er
probte Vorschriften gegeben werden sollen. 

20 kg Kokosol oder Kernol, 5 kg Talg und 12,5 kg Atznatronlauge 
von 40° Be werden zusammengeriihrt. Sobald Verband entstanden 
ist, werden 10 kg Kristallsoda und 15 kg Salzwasser von 20 0 Be, weiche 
zuvor auf 50° C erwarmt wurden, zugekriickt. Es entsteht eine Ieim
artige Seife, welcher 3 kg BleiweiBpulver, 8 kg Tripel und 1 kg Englisch
rot eingeriihrt werden. Gegebenenfalls muB das Ganze unter erneutem 
Erwarmen so lange gekriickt werden, bis die Zusatze nicht mehr ab
setzen. 

Man kann den Ansatz auch in der Weise behandeln, daB man BIei
weill, Tripel und Englischrot in das geschmolzene Fett einriihrt. Dies 
wird dann 37-38 0 C warm mit der Lauge zusatnmengeriihrt und schlieB-

1) Neues pha.rma.zeutisches Manual, Berlin 1909, S.207. 
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lich die Losung von Salz und Kristallsoda hinzugegeben. Bleibt die 
Seife zusammen, so wird sie in niedrigen Kasten gdormt und nicht 
bedeckt. 

Eine weitere Vorschrift lautet: 

20 kg Kokosol, 
10" Xtznatronlauge von 38 0 Be, 
10" feinste, getrocknete Schlemmkreide, 
2" Talk. 

Die Schlemmkreide und der Talk werden mit einem 'feil des ge
schmolzenen Kokos6les zu einem gleichmaBigen Brei verriihrt. 1st 
dies erreicht, so wird der Rest des 61es zugegeben und hierauf die Lauge 
eingeriihrt; liegt die Seife auf, so wird sie geformt. Es tritt nun starke 
Selbsterhitzung . ein, welche die Seife fast auseinanderrei13t. Diese 
wird deshalb, sobald die Ritze nachgelassen hat, mit einem passenden 
Brett bedeckt und durch Gewichte beschwert. 

Eine pilierte Silberputzseife wird nach der folgenden Vorschrift 
hergestellt: 

25 kg gute, weiJ3e Grundseife, 
25 "feinate, geschlemmte Kreide, 
2,5" weiBes, kalkfreies Glyzerin, 

100 g LavendelOl, 
100 "franzosisches Geraniumol. 

Die zur Verwendung kommende Grundseife muB einen ziemlichen 
Grad von Feuchtigkeit haben, da die trockene Kreide groBe Wasser
mengen aufnimmt; ist die Seife zu trocken, so muB sie entsprechend 
angefeuchtet werden, um die Vereinigung mit der Kreide iiberhaupt 
zu ermoglichen. Die Grundseife laBt man einmal die Walzen der Pilier
maschine passieren, mischt dann Kreide, Glyzerin und Parfiim recht 
innig darunter und bringt das Ganze nach und nach nochmals in die 
Piliermaschine, indem man immer nur kleine Portionen davon auf die 
Walzen gibt. Diese Vorsicht ist notig, weil die Seifenmasse durch die 
Zugabe der Kreide sehr kurz und dicht wird, so daB man durch die 
Zugabe von Glyzerin die Masse geschmeidiger gestalten muB. Bei 
Rerstellung von pilierten Silberseifen hat man iiberhaupt die groBte 
Aufmerksamkeit auf die Maschinen zu richten. Sie miissen in allen 
TeHen gut geschmiert sein und einen normalen Lauf haben. Bemerkt 
man, daB trotz aller Vorsicht der Piliermaschine die Arbeit schwer 
wird, so hilft man am besten dadurch nach, daB man die Walzen, wie 
oben angegeben, mit verdiinntem Glyzerin anfeuchtet. Die gleiche 
Vorsicht ist notig, wenn die Seife aus der Strangpresse getrieben wird. 
Rier solI das Kammrad, welches die Schraube (Schnecke) in Bewegung 
setzt, fast bis zur Achse in 61 stehen. Werden diese Winke beherzigt, 
so konnen die Maschinen auch unter den hier vorliegenden, schwiedgl:ln 
Verhaltnissen kaum Schaden leiden. 

Die auf die oben beschriebene Weise hergestellte Silberputzseife hat, 
in elegante Formen gepreBt, ein sehr gefalliges AuBere und entspricht 
ihrem Zweck vollkommen. 



Die Kalkulation der Seifenfabrikation1). 

Neben der vollen Beherrschung aller rein technischen Aufgaben ist 
fiir die praktische Durchfiihrung eines jeden Gewerbes das Verstandnis 
fiir eine Kalkulation, erforderlich, die allen in Betracht kommenden 
Faktoren entsprechende Rechnung tragt. Denn fiir die Erzielung eines 
Gewinnes ist der Verkaufspreis eines Produktes nicht nur zu den reinen 
Gestehungskosten in Proportion zu bringen, auch die sogenannten 
Handlungsunkosten einschlieBlich aller Verkaufs- und Frachtspesen, 
VersicherungRpriimien, Bankzinsen, Steuern u. dgl. miissen gentigend 
in Betracht gezogen werden, wenn man fiir spater unerwartete MiB
erfolge ausschlieBen will. 1m folgenden sollen daher die ftir eine Kal
kulation der Seifenfabrikation in Betracht kommenden Gesicht.spunkte 
einer kurzen Allgemeinbesprechung unterzogen werden, wobei jedoch 
von vornherein betont sein mag, daB die gegebenen Richtlinien nur 
andeutungsweise die in jedem Einzelbetrieb vorhandenen besonderen 
Verhiiltnisse erfassen konnen. 

Rei einer sachgemaB aufgestellten Kalkulation sind vornehmlich 
drei Faktoren zu beachten: Die Materialkosten, die Fabrikationsspesen 
einschlieBlich der Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals 
und schlieBlich die beim Verkauf entstehenden Handlungsunkosten. 

Die Materialkosten werden am besten durch Bestimmung der 
Ausbeute ermittelt, die man unter Berticksichtigung der fiir den ge
samten HerstellungsprozeB benotigten Chemikalien u. dgl. aus einem 
vorbestimmten Fettquantum erhalt. Zu diesem Zwecke wird, falls 
eine regelmaBige chemische Betriebskontrolle an sich nicht besteht, 
das insgesamt benotigte Material auf das genaueste in einen kleineren 
Siedekessel eingewogen und das Gewicht des Fertigfabrikates ebenfalIs 
genauestens bestimmt. Man erhalt so eine Reihe von Daten, die man 
wenigstens annaherungsweise als Grundlsge fiir die erfol'derliche Kal
kulation benutzeIi kann, obwohl man sich dartiber klar sein muB, daB 
die bei solchen Kalkulationssuden vorliegenden Arbeitsbedingungen in 
der Regel nicht die gleichen sind als beim Arbeiten in groBerem 
MaBstabe. 

Dieser relativ unsicheren Ausbeutebestimmung ist daher auch stets 
die Berechnung der Ausbeute an Hand einer chemischen Analyse vor
zuziehen, die ohne weiteres AufschluB tiber den Fettsauregehalt und 
die vorhandenen Mengen der tibrigen Seifenbestandteile (Alkali, Salze 

1) V~l. Dr. O. Sachs, Kalkulationen im Seifenbetrieb. Seifensiederzeitung 
1908, S. 329ft. 
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u. dgl.) gibt. Werden ausschlieBlich Neutralfette mit AtzaIkalien ver
Botten, so lassen sich aus den analytisch gefundenen Alkaliwerten ohne 
weiteres die verbrauchten Laugenmengen errechnen, werden aber Fett
sauron durch Karkonatverseifung verarbeitet, so ist es notwendig, 
die Saure- und Verseifungszahl des Fettansatzes zu kennen, um den 
Verbrauch an AtzaIkalien und Karbonaten getrennt zu ermitteln., Die 
Multiplikation der Saurezahl des Ansatzes mit 0,09446 ergibt namlich 
den Verbrauch an Ammoniaksoda in Prozenten des Ansatzgewichtes, 
wahrend die Multiplikation der Esterzahl des Ansatzes mit 0,07133 in 
gleicher Weise den Verbrauch an Atznatron erkennen laBt. Da jedoch 
beim Ausstechen -der Unterlauge das unverbrauchte Karbonat niemals 
vollstandig zuruckgewonnen wird, so ist es gut, fur die Zwecke der 
KaIkulation den analytisch ermittelten Alkaligehalt um 0,2-0,3 Ge
wichtsprozent der erhaltenen Unterlauge hoher anzunehmen. Der 
Salzverbrauch wird am besten durch Messung und Analyse der ge
wonnenen Unterlauge ermittelt. 

Die analytisch gefundene Fettsauremenge eines Seifensudes stimmt 
nun aber in der Praxis niemals mit dem Gewicht des angewandten Fett
saureansatzes uberein, da Saponifikatfettsauren beispielsweise noch 
Neutral£ett, Abfall£ett, Nachschlagole u. dgl. unverseifbare Verunreini
gungen enthalten, die bei der Berechnung des Ansatzverhaltnisses eine 
genaue Berucksichtigung erfordern. Es ist. daher notwendig, zwecks 
Bestimmung der Sei£enausbeute aueh den seifebildenden Fettsaure
gehalt der zur Verarbeitung kommenden Roh£ette zu ermitteln und 
die Ausbeute selbst. dann nach der Gleichung: 

S' 'f be ausnutzbare Fettsauren des Ansatzes in Proz. X 100 
e1 enaus ute = . . 

Fettsaurehydratgehalt der SOlfe III Proz. 
zu bestimmen. 

Wiirde also beispielsweise der Fettsauregehalt einer Seife zu 62,75 % 
ermittelt werden, so wiirde die Ausbeute 149,0 betragen, wenn der An
satz 93,5 % ausnutzbare Fettsauren enthalten wiirde, und 151,4, wenn 
96 % verseifbare Fettsauren vorhanden waren 1). Selbstverstandlich 
darf bei dieser Art der Ausbeutebestimmung aber nicht ubersehen 
werden, daB sich die frisch aus dem Kessel ermittelte Ausbeute durch 
Eintrocknen, insonderheit auf dem Lager, noch um einen experimentell 
zu ermittelnden Betrag verringert, und daB es daher zweckma13ig ist, 
die Bestimmung derselben an der verkaufsfertigen Ware nochmals 
nachzupriifen, um Fehlschlusse irgendwelcher Art nach Moglichkeit 
auszuschlieBen. 

Bei Berechnung der MateriaIkosten darf dann selbstverstandlicher
weise nicht auBer acht gelassen werden, daB einerseits die Rohmate
rialien verzollt, franko Fabrik oder Bahnhof des Fabrikortes zu kalku
Heren sind, daB Taraverluste (Palmol oft 3-4 %!), Leckage- und Bleich
verluste berucksichtigt werden mussen, andererseits aber der Wert der 
TransportgefaBc von der Einstandskalkulation abzusetzen ist. , 

1) V gl. Seifensiederztg. 1906, S. 5 und 621. - 1909, S; 890. 
Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5. Aull, 43 
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Die Fabrikationsspesen umfassen in erster Linie die Ar'lreits
lohne,die Kosten der Feuerung und die Erzeugu.ng von Dampf, Liciht 
undKraft, die Reparatur- und Unterhaltungskosten des Fabrikbe
triebes, sowie die Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals. 
Bei Herstellung verschiedenartiger Fabrikate ist natiirlich eine sach
gemaBe Verteilung dieser Einzelkosten auf die verschiedenen Fabri
kationszweige auBerordentlich schwer, und in der Regel verfahrt man 
daher in der Weise, daB man den ganz allgemein auf 100 kg Fabrikat 
entfallenden Anteil der jahrlichen Gcsamtkosten ermittelt und eine 
entsprechende Belastung vornimmt, trotzdem naturgemaB die Arbeits
kosten bei, der Herstellung von beispielsweise Kernseifen erheblich 
hoher 'sind als bei der Fabrikation von Schmierseifen, die direkt yom 
Kessel in die VersandgefaBe abgefiillt werden konnen. Die Herstellung 
verschiedenartiger Formate und Gewichte bringt es ferner bei der Fa
brikation von Kernseifen mit sich, daB selbst hier der Unkostensatz 
fiir das Einheitsgewicht groBen Schwankungen unterworfen ist. Es 
wird daher immer zu empfehlen sein, die bei der Herstellung von standig 
fabrizierten Sonderfabrikaten entstehenden Unkosten, vornehmlich also 
die aufgewandten Arbeitsstunden, den Kraft- und Kohleverbrauch an 
sich zu ermitteln, indem man gegebenenfalls auch bier wieder kleinere 
Kalkulationssude als experimentelle Unterlage benutzt. Allerdings 
steigt der Kohlever brauch nicht proportional mit der GroBe des 
Sudes, da mit dem Anwachsen der Produktion der prozentuale Brenn
stoffbedarf nicht unerheblich abnimmt. GroBere Betriebe mit Fett
spaltung und Glyzerineindampfungsanlage benotigen in der Regel un· 
gefahr 25--35 % der fabrizierten Seifenmenge an Kohle, einschlieBlich 
-alIer auch fiir Licht- und Krafterzeugung benotigten Mengen l ). 

Zu "den Fabrikationsspesen gehoren ferner noch die Verpackungs
kosten, d. h. also die fiir Kisten, Gebinde, Seifenpulverbeutel, Sacke, 
Pa.ckpapier, Bindfaden u. dgl. aufgewandtenAul!gaben, sowie die Pack
lOhne und, falls mit Packmaschinen gearbeitet wild, auch die durch deren 
Betrieb, Abscheibung und Verzinsung 'entstehenden Unkosten. 

Die Handlungsunkosten schlieBlich, d. h. also die Verkaufs
speseu (Unterhaltung von Agenten und Reisenden), die Frachtspesen, 
sowie die unter den Begriff der Generalia fallenden Versicherungs
pramien, Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, Bankzinsen u. dgl. 

. bilden, wie gesagt, den dritten Hauptfaktor in del' Kalkulationsrechnung. 
Soweit die Betriebs- und Unterhaltungskost.en etwaiger Gleisanlagen. 
die Gespannkosten usw. nicht schon in die Einstandskosten des Roh
materials einkalkuliert werden, sind sie neben den eigentlichen Frachtcn 
bier als Frachtspesen zu beriicksichtigen. Des weiteren sind die der 
Kundschaft bewilligten Zahlungsbedingungen, Diskonte, Rabatte u~d 
haufig auch Zieliiberschreitungen nicht auBer acht zu lassen, und schlieB
lich darf auch das Reklamekonto nicht iibersehen werden, das in vielen 
Betrieben haufig den wesentlichsten Teil der Handlungsunkosten aus
macht. 

1) V gJ. SeifeDsiederztg. 1911, S. 424. 
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Vielfach ist es nun iiblich, die Fabrikationsspesen und Handlungs
unkosten durch einen mehr oder weniger erfahrungsgemaB festgestellten 
prozentuellen Aufschlag in die Kalkulation einzubeziehen. So wurde 
beispielsweise bei einem fiir Kerneil zugrunde gelegten Preise von 73 Mk. 
fiir Fabrikationsspesen 6%, ffir Handlungsunkosten 17% des Einstands
preises in Vorschlag gebrachtl). Eine solche Methode ist jedoch an sich 
wenig empfehlenswert, weil sie von dem Steigen und Fallen der Roh
materialpreisenicht unabhangig ist und aucp den Schwankungen nicht 
geniigend Rechnung triigt, diedurch die GroBe der Einzelunterneh
mungen bedingt werden. Eine moglichst genaue Feststellung der wirk
Hch erforderlichen Spesenzuschliige in der oben genannten Weise ist 
daher solchen mehr uder weniger spekulativen MaBnahmen unbedingt 
vorzuziehen, 

1) Seifensiederztg. 1907, S. 1105. 
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Analytische U ntersuchung der Seifen 
und Waschmittel. 

Neben einer Untersuchung der zur Verseifung kommenden Fette 
und Ole, deren Grundlagen bereits an anderer Stelle dieses Buches 
behandelt sind 1), ist einerseits fiir die Zwecke der Betriebskontrolle, 
andererseits aber auch aus rein kaufmannischen Erwagungen heraus 
eine analytische Untersuchung der erzeugten Fertigfabrikate durchaus 
notwendig. 1m folgenden sollen daher die wichtigsten Methoden der 
Seifenanalyse eingehender behandelt werden, und zwar wiederum in 
enger Anlehnung an die schon mehrfach genannten, vom Verbande der 
Seifenfabrikanten Deutschlands herausgegebenen Einheitsmethoden zur 
Untersuchung von Fetten, Olen, Seifen und Glyzerinen 2), die zum ersten 
Male die Moglichkeit fiir eine einheitliche Behandlung der Seifenanalyse 
bieten. 

Probenahme. Zur Probenahme aus harten Stiickseifen wird das 
zur Untersuchung kommende Stiick durch ehien Langs- und einen 
Querschnitt in vier gleiche Teile geteilt, von denen an der Schnittflache 
diinne Lamellen abgetrennt, rasch zerkleinert und nach Durchmischung 
sofort zur Wagung gebracht werden. Bei Block- und Riegelseifen ist 
die zur Untersuchung bestimmte Probe aus der inneren' Mitte des Seifen
stiickes zu entnehmen. 

Von Schmierseifen solI, sofern ein inniges Vermischen mit . Hille des 
Spatels nicht ausfiihrbar ist, die Mitte des verfiigbaren Musters zur 
Analyse verwendet werden, wahrend Seifenpulver vor Vornahme der 
Untersuchung nochmals gut durchzumischen sind. 

Das Abwagen der Proben solI moglichst schnell, erforderlichenfalls 
unter Zuhilfenahme von Wageglaschen erfolgen. 

Die Art und Weise der Untersuchung muB sich im groBen und 
ganzen nach den Erfordernissen des Einzelfalles richten. Gewohnlich 
kommen a ber in Betracht: 

1. Bestimmung des Wassergehaltes; 
2. Bestimmung des "Gesamtfett"-Gehaltes; 
3. Bestimmung des Gesamtalkalis; 

ferner bei ausfiihrlicher Untersuchung: 
4. Bestimmung des an Fettsaure gebundenen Alkalis; 
5. Bestimmung des freien .!tzalkalis (eventuell auch Ammoniaks); 

1) S. S. 71 if. 
2J Berlin 1910. 
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6. Bestimmung des kohlensauren Alkalis; 
7. Bestimmung der freien Fettsauren; 
8. Bestimmung des unverseiften Neutralfettes; 
9. Bestimmung der unverseifbaren, fettartigen Stoffe; 

10. Bestimmung des Harzgehaltes; 
11. Bestimmung des Glyzeringehaltes; 
12. qualitativer und quantitativer Nachweis von organischen und 

anorganischen Zusatzsto£fen; 
13. Bestimmung von at,herischen Olen und Kohlenwasserstoffen; 
14. Ermittelung von Farbstoffen, 
15. Bestimmung von Lanolin; 
16. qualitativer und quantitativer Nachweis von Sauerstoff ent

wickelnden Substanzen; 
17. Untersuchung medikamentoser SeHen. 
In allen Fallen hat man nun zwischen exakt wissenschaftlichen Me

thoden, Konventionsmethoden und Schnellmethoden zu unterscheiden, 
von denen im ZweHelsfalle jeweils die Konventionsmethoden als maB
gebend anzusehen sind, falls anders lautende Abmachungen zwischen 
den beteiligten Parteien nicht getroffen wurden. 

1. Bestimmung des WassergehaItes. Einwandfreie Ermittelungen 
des Wassergehaltes einer Seife durch Trocknung und Bestimmung des 
Trockenverlustes sind nur dann moglich, wenn neben dem Wasser 
andere fliichtige Beimengungen, Kohlenwasserstoffe u.dgl., nicht vor
handen sind. 1st dieses der Fall, so ist es zu empfehlen, den Wasser
gehalt indirekt zu bestimmen, indem man aIle iibrigen Bestandteile 
der Seife ermittelt und das Wasser aus der DH£erenz berechnet. 

Beim Trocknen sehr wasserhaltiger Seifen zeigt sich nun der nbel
stand, daB dieselben bereits bei Temperaturen von etwa 100 0 schmelzen 
und sich mit einem Hautchen bekleidcn, welches die Wasserdamp£e 
nicht nurchlaBt. Nach der Konventionsmethode trocknet man 
deshalb 5-8 g des gut zerkleinerten Priifurigsmaterials in einer £lachen, 
mit tariertem Glasstab versehenen Schale (am besten Platinschale) 
unter gleichzeitigem Umriihren zunachst bei 60-70 0 und erst spater 
bei 100-105 0 bis zur annahernden Gewichtskonstanz. Liegen sehr 
wasserreiche SeHen vor, so ist es empfehlenswert, den Trocknungs
prozeB bei Gegenwart von ausgegliihtem Sand oder Bimsstein vorzu
nehmen, am besten vieIleicht, indem man nach Gladding die alko
holische Losung der Seife iiber Quarzsand verdampft und trocknet 1). 

Neben dieser Konventionsmethode ist sodann die SchneIlmethode 
nach Fahrion 2) empfehlenswert. 2-4 g Seife werden genau gewogen 
und in einer Platinschale mit der drei- bis vierfachen Menge einer reinen 
6lsuure iibergossen, die frei von allen £liichtigen Bestandteilen zuvor 
auf 120 0 C erhitzt wurde. 

Nunmehr wird die Schale vorsichtig mit kleiner Flamme erwarmt, 
bis alles Wasser ausgetrie ben und. die Seife klar gelost ist. Der nach 

1) Chem. Ztg. 1883, S. 568. 
2) ZeitBchr. f. angew. Chemie 1906, S. 385. 
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dem- Erkalten ermittelte Gewichtsverlust ist als Wasser zu berechnen. 
Diese Methode, die innerhalb kurzer Zeit gut iibereinstimmende Resul
tate ergibt, kann jedoch nur dann zur Anwendung kommen, wenn 
Fiillmittel, und zwar insonderheit Karbonate nicht vorhanden sind, die 
mit der Olsaure in Reaktion treten wiirden. 

2. Bestimmung des Gesamtfettgehaltes. Unter dem Gesamtfett
gehalt einer Seife versteht man im allgemeinen die Summe aller vor
handenen "fettartigen" Bestandteile, d. h. also Fettsauren, Harzsauren, 
unverseiftes Neutral£ett, das Unverseifbare usw. Bei einer ausguten 
Rohmaterialien einwandfrei hergestellten Seile ist allerdings Gesamt
fettgehalt und Fettsauregehalt identiseh, weshalb man in der Regel von 
einer Sonderbestimmung der unverseiften und unverseifbaren Bestand
teile absieht. Eine Neutral£ettbestimmung ist jedoch notwendig, wenn 
bei Fehlsuden groBere Mengen Fett unverseift geblieben sind. Eine 
Betimmung des Unverseifbaren ist erforderlich beider Verarbeitung 
minderwertiger Rohmaterialien (Walkfett, Wollfett usw.), sowie bei 
absichtlichem Zusatz von Kohlenwasserstoffen u. dgl. zur Seifenmasse. 
In manchen Fa.llen ist es auch wiinschenswert, eine Trennung der Fett
saureR und Harzsauren vorzunehmen; all diese Einzelbestimmungen 
sollen jedoch vorlaufig auBer acht gelassen und erst spater behandelt 
werden. 

Fiir die exakte Bestimmung des Gesamtfettgehaltes kommen ledig
lich gravimetrische Methoden in Betracht. Die viel£ach empfohlenen 
volumetrischen Bestimmungen soUten lediglich zur schnellen Orien
tierung in der Fabrikpraxis benutzt werden, da die erzielbaren Ergeb
nisse nur als annahernd zu betrachten sind und einen entscheidenden 
Wert nicht besitzen. 

Zur Ausfiihrung der gravimetrischen Methoden wird die zur Unter
suchung kommende Seifenprobe mit verdiinnter Mineralsaure ange
sauert und die abgeschiedene Fettsaure von der sauren Losung ent
weder durch Abheben in erstarrtem Zustand (gegebenenfalls nach Zusatz 
einesHartungsmittels), durch Filtration oder durch Ausschiitteln mit 
emem FettlOsungsmittel gewonnen. Die erstgenannte Arbeitsweise 
wird viel£ach als "Wachskuchenmethode", die letztgenannte als "Aus
atherungsmethode" bezeichnet. 

Fiir die Durchfiihrung der "Wachskuchenmethode" werden 
6-10 g gut zerkleinerte Seife in einer Porzellanschale mit dem 20- bis 
30£aehen Gewicht 12fach verdiinnter Schwefelsaure iibergossen und 
so lange erwarmt, bis die klare Fettsaure obenauf schwimmt. Um 
das Erstarren derselben und damit ihre Abtrennung von dem Saure
wasser zu erleichtern, gibt man 6-10 g weiches Wachs oder Stearin
saure, die zuvor genau gewogen sind, in die Masse, die nunmehr, vollig 
durchschmolzen, nach dem Erkalten eine zusammenhangende, harte 
Scheibe bildet und leicht von der unterstehenden Fliissigkeit abgehoben 
werden kann. Nunmehr wird das saurehaltige Wasser abgegossen und 
der geschmolzene Kuchen so lange mit frischem Wasser gewaschen, biri 
eine Abgabe von Schwefelsaure an das Waschwasser nicht mehr statt
findet. Nach dem letzten Umschm:elzen und AbgieBen trocknet man' 
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die Schale mit dem Kuchen zunachst bei 70 0 und sodann bei 100 0 , indem 
man der Sicherheit halber zuletzt ein wenig Alkohol hinzufugt, um die 
GewiBheit zu haben, daB alles Wasser verdampft. Nach dem Erkalten 
wird das Ganze alsdann zur Wagung gebracht. 

Eine fUr die Zwecke der Betriebskontrolle und Kalkulation durch
aus genugende Modifikation der Wachskuchenmethode liegt dem. Ar
beiten mit demStiepelschen Seifenanalysator1}zugrunde. Wie 
aus der Figur 170 ersichtlich ist, besteht derselbe aus einem Erlen
meyerkolben E, der auf einem uber dem EisenringB befindlichen 
Drahtnetz ruht und durch 
die ebenfalls an dem Stativ A 
befestigte Messingklammer C 
gehalten wird. In diesen 
Erlenmeyerkolben ist ein 
Rohr a eingeschmolzen, das 
innen hart bis auf den Bo
den reicht und auBen so 
weit hervorragt, daB ein 
Stuck Gummischlauch be
quem ubergezogen werden 
kann. Auf dem auBen ge
schliffenen Hals des Erlen
meyerkolbens sitzt ein zylin
drisches Rohr F, das unten 
gleichfalls eingeschliffen ist 
und am oberen Rande zwei 
Osen tragt, durch welche 
dieser Teil des Apparates 
mittels Drahtschlinge an der 
Wage aufgehangt werden 
kann. Ferner gehoren zu dem 
Apparat ein kleiner Trichter 
mit Gummischlauch, der im 
Ring D ruht, ein kurzes, 
vorn ausgezogenes und ge
bogenes Glasrohrchen b und 

c 

Fig. 170. Stiepelscher Seifenanalysator. 

ein weiteres, gebogenes Glasrohrchen c mit Korkstopfen. Erhitzt wird 
mittels der Spirituslampe H. 

Die Fettsaurebestimmung selbst erfolgt nun in der Weise, daB man 
zunachstden Erlenmeyerkolben tariert und in denselbengenau 25 g 
der zu untersuchenden Seife hineinwiegt. Feste Seifen schneidet man 
zuvor in kleine, schmale Streifen, Schmierseife gibt man unter Zuhilie
nahnie eines Glasstabes in den Kolben mid gepulverte Seifenpraparate 
mittels eines kleinen Spatels oder Loffels. Sodann gieBt manetwa 
100ccm einer etwa 10 %igen Schwefelsaure -lnden Kolben, setzt ihn 
auf das Drahtnetz des Ringes B, befestigt ihn in der Klemme' C und 

i) Seifenfabrikant 1904, S. 370. 
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erhitzt mit del' Spiritusflamme so lange, bis die vollstandig ~ Fett
saure auf dem sauren Wasser schwimmt. 1st in dieser Weise die Zer
legung der Seife unter Abscheidung del' Fettsaure beendigt, so ver
bindet man das Rohr b mit a, setzt das Rohr c mit dem Stopfen auf 
den Kolben auf und saugt an demselben kurze Zeit, um ein etwa im 
Rohr a befindliches Fettropfchen in den Kolben zuriickzuziehen. Ge
gebenenfalls saugt man auch durch b etwas warmea Wasser aus einern 
Becherglas in den Kolben, wodurch das Fettropfchen gleich:(alls in 
denselben zuriickgeholt werden kann. Nunmehr driickt man die Haupt
menge der Schwefelsaure durch b langsam ab, bis Fettsaurekiigelchen 
mit im Rohre hochzusteigen beginnen und saugt alsdann durch b etwa 
150 ccm Wasser in den Kolben, erwarmt etwas und wascht durch zeit
weises Schiitteln die Fettsaure aus. 1st diese Operation beendigt, so 
entfernt man den Rohransatz b und das Rohr c, verbindet den Gummi
schlauch des Trichters G mit Rohr a und gibt dem oberen Rand des 
Trichters eine solche Hohe, daB er etwas unterhalb des oberen Randes 
des nunmehr gleichfalls aufgesetzten und vorher gewogenen Zylinders F 
zu stehen kommt. Hierdurch wird die Moglichkeit des t}berlaufens 
vermieden. Alsdann fiillt man den Erlenmeyerkolben durch den Trich
ter G mit warrnem Wasser weiter an, bis die Fettsaure vollstandig in 
den Zylinder F hineingedriickt ist und iiberlaBt darauf den Apparat 
so lange der Ruhe, bis die Fettsaure, erforderlichenfalls nach Zusatz 
von 5 g Paraffin oder Stearmsaure, vollstandig erstarrt ist. Nunmehr 
nimmt man den Kolben mit Zylinder und Trichter yom Stativ her
unter, legt den Trichter umgekehrt in ein Becherglas und liiftet den 
Zylinder ein wenig, urn ein Ablaufen des darin befindlichen Wassers 
durch Luftzutritt zu ermoglichen. 1st das Wasser aus dem Zylinder 
ausgetreten, so hebt man ihn ab, trocknet die 1nnenflache und die 
untere FIache des Fettkuchens durch schwaches Betupfen mit Filtrier
papier und bringt den Zylinder erneut zur Wagung. Eine weitere 
Trocknung der Fettsauren wird nicht vorgenommen, da der Wasser
gehalt der zuvor klar geschmolzenen·Fettsauren etwa 0,5% betragt 
und daher auch fiir die Kalkulation nicht in Betracht kommt. 

Die Berechnung des Fettsauregehaltes der untersuchten Probe ge
staltet sich nun in einfacher Weise wie folgt: Angenommen, das Gewicht 
des leeren Zylinders betrug 23,67 g und nach Ausfiihrung der Analyse 
bei Anwendung von 25 g Substanz 39,38 g, so betragt der Prozent
gehalt des untersuchten Produktes an Fettsaure (39,38 - 23,67) X 
4 = 15,71 X 4 = 62,84 % Fettsaure. Hat man 5 % Paraffin oder 
Stearin zugesetzt, so sind diese selbstverstandlich vor der Multiplikation 
mit 4 abzuziehen. 

Nach der Konventionsmethode, die das Prinzip der Ausatherung 
verfolgt, werden 10-20 g Seife oder Seifenpulver in warmem Wasser 
gelost und im Scheidetrichter mit iiberschiissiger Schwefelsaure zero 
setzt. Alsdann werden die abgeschiedenen Fettsauren mit 100 ccm 
eines nieht iiber 65° siedenden Petrolii.thers kraftig ausgeschiittelt und 
die saure, wii.sserige Fliissigkeit in einem zweiten Scheidetriehter einer 
noehmaligen Ausschiittelung mit 100 cern Petrolii.ther unterwoden. 
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Die mit Wasser saurefrei gewaschenen PetroIatherfettlOsungen werden 
vereinigt und in einem gewogenen KoIbchen auf dem Wasserbade bei 
niederer Temperatur eingedunstet und bis zur Gewichtskonstanz ge
trocknet. Liegen Kokos- und PaImkernolfettsauren vor, so darf die 
Trocknungstemperatur der FIiichtigkeit dieser Sauren· halber 55 0 C 
nicht iiberschreiten, wahrend Leinolfettsauren ihrer groBen Oyxdations
fahigkeit wegen in einem mit konzentrierter SchwefeI· 
saure gewaschenen Kohlensaurestrom getrocknet werden 
mUssen. 

Eine sehr bequeme Ausfiihrung der eben beschrie
benen Methode ermoglicht die H uggen bergsche Scheide
biirette (Fig. 171), deren Benutzung es gestattet, an Stelle 
der gesamten Atherfettlosung einen aliquoten Teil der
selben zur Trockne und zur Wagung zu bringen und so 
in kurzer Zeit die Untersuchung zu erledigen. 

Der Apparat stellt eine unten mit Glashahn, oben mit 
eingeschliffenem Glasstopsel yersehene Scheidebiirettedar. 
Dieselbe faBt etwa 160 ccm Fliissigkeit und enthalt der 
Raumverhaltrusse halber drei birnenformige Erweiterun
gen. Die untere Marke befindet sich 2 ccm oberhalb des 
Hahnes, die oberste bei 150 ccm. An den verengten Teilen 
des Apparates sind auBerdem Einteilungen angebracht, 
die genaue Ablesungen auf 1/10 ccm gestatten. 

Fiir die Ausfiihrung einer Fettbestimmung werden 
4-5 g Natron- oder 5-6 g Kaliseife in einer kleinen 
Schale oder einem Becherglaschen genau abgewogen, in 
50-60 ccm heiBen Wassers gelost und die Losung ohne 
Verlust in die Biirette gebracht, die zuvor mit 25 ccm 
nil Schwefelsaure beschickt wurde. (Sollen nur die Fett
sauren bestimmt werden, so verwendet man 20 ccm etwa 
lO%ige Saure.) Nach leichtem Umschwenken und Ab
kiihlenlassen gibt man zu den ausgeschiedenen Fettsauren 
wasserhaltigen Ather bis etwa in die Mitte der oberen 
Ausbuchtung (40-50 ccm) und schiittelt nach VerschluB 
mit dem Glasstopfen, indem man letzterem mit dem 
Daumen festhalt, ofters gut durch. Der Stopfen besitzt 
seitlich eine kreisrunde Offnung, die mit einer eben

Fig. 171. 
Huggenberg
sche Scheide
. biirette. 

solchen im Hals der Biirette korrespondiert. Hierdurch kann man bei 
senkrechter Lage des Instrumentes jederzeit den durch den Ather be
wirkten Ober!huck ausgleichen und die Biirette sofort wieder herme
tisch verschlieBen. Die Trennung zwischen Ather und Wasser erfolgt 
meist rasch. Die saure Fliissigkeit wird alsdann abgelassen, die Ather
schicht noch 1-2mal mit einigen ccm Wasser geschiittelt und· da.s 
Waschwasser mit der sauren, wasserigen FlUssigkeit vereinigt. Die 
nun in der Biirette bleibende Fettsaureatherlosung fiillt man· bis' zur 
Marke 89 ccm oder bis zu 149 ccm auf. Nach kraftigem Umschiitteln 
wird der obere Stand der homogenen Atherschicht genau abgelesen, 
dann die kleine WasEiermenge im Hahn und dessen Spitze durch Ab-
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lassen von 1-2 ccm Flus~!gkeit durch Ather verdrangt und hierauf 
ein bestimmtes Quantum Atherfettlosung (z. B. 88 - 60 = 28 ccm) in 
einen trockenen, genau tarierten Erlenmeyerkolben abgelassen. Das 
LOsungsmittel dunstet auf dem kochenden Wassertrockenschrank in 
etwa 1/4-1/2 Stunde ab; alsdann wird dasKolbchen mit denFettsauren 
in dem betreffenden Trockenschrank bis zum konstanten Gewichte 
getrocknet, was meist in 1/2_3/4 Stu!:lden erreicht ist. Die gewogene 
Menge Fettsaure wird auf die ganze Atherschicht und dann auf 100 g 
Seife berechnet. 

Handelt es sich um KokosseHen oder um solche, bei denen bedeu
tende Mengen von Kokosol oder Palmkernol im Fettansatze verwendet 
wurden, was am Geruch und am "Rauchen" wahrend des Abduristens 
der Atherfettlosung beobachtet werden kann, so geschieht das Trocknen, 
wie schon oben gesagt, am besten bis 50-55° 0, d. h. nur auf dem 
Trockenschrank. Erhebliche Verluste fluchtiger Fettsauren lassen sich 
auf diese Weise vermeiden. 

Die -ublichen Methoden der Fettsaurebestimmung versagen also 
nach dem Obigen bei den Seifen solcher Fette, die viel £luchtige bzw. 
wasserlosliche Fettsauren enthalten (Palmkern- und Kokosolseifen). 
Die Fettsauremenge wird alsdann zu klein gefunden, da sich ein Teil 
der Fettsauren beim Trocknen in hoherer Temperatur verfluchtigt, 
ein anderer beim Auswaschen in Losung geht. Heselmann und 
Steiner 1) haben z. B. festgestellt, daB bei einer Kokosseife mit 65% 
Fettsauregehalt nach etwa vierstundigem Trocknen der Fettsauren 
bei 100° 0 nur noch 43,5 % Fettsauregehalt gefunden wurde. Gleich
zeitig hatte die vierstundige Erhitzung ein Sinken der Saurezahl von 
257,2 auf 205,6 bewirkt, wodurch der Beweis erbracht ist, daB sich fast 
die ganzen Fettsauren von niederem Molekulargewicht bei 100 ° 0 ver
£luchtigen. Die Autoren haben deshalb vorgeschlagen, statt der Fett
sauren die Kaliseifen zur Wagung zu bringen. 

Ein anderes Verfahren benutzt F. Goldschmidt 2), indem er unter 
Vermeidung jeglicher Trocknung bei hoherer Temperatur den Fett
sauregehalt der SeHen titrimetrisch ermittelt. Aus einem groBen Stuck 
Seife werden, wie ublich, die Fettsauren a bgeschieden und ausgewaschen. 
Die isolierte Fettsaure wird mit wasserfreiem Natriumsulfat versetzt 
und uber Nacht bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Sind die Fett
sauren bei gewohnlicher Temperatur fest, so muB man sie in Ather lOsen 
und die atherische Losung mit Natriumsulfat trocknen. Nach ge
nugend langem Stehen wird die Fettsaure bzw. ihre atherische Losung 
durch ein trockenes Filter filtriert und gegebenenfalls der Ather in 
einem Wasserbade bei 45-50° 0 verdunstet. Man hat dann ohne Er
hitzung eine wirklich trockene, unverandert gebliebene Fettsaure, deren 
Saurezahl durch die Verdunstung der Fettsauren von niedrigem Mole
kulargewicht eine Veranderung nicht erfahren hat. Von den auf diese 
Weise hergestellten Fettsauren werden nunmehr 2 g abgewogen und an 

1) Zeitschr. f. oifentl. Chemie 1898, 4, 393. 
2} Seifenfabrikant 1904, S. 201. 
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ihnen die Sa1ll'ezahl in iiblicher Weise bestimmt. Zur eigentlichen 
Analyse selbst wird die Seifedann in Wasser gelost, im Scheidetrichter 
zersetzt und die Fettsaure mit Ather ausgeschiittelt. Nach zweimaligem 
Waschen mit Wasser wird die Atherlosung in ein ErlEmmeyerkolbchen 
gelassen, ungefahr mit dem reichlich gleichen Volumen Alkohol nach
gespiilt und darauf mit halbnormaler wasseriger Lauge titriert. Da 
durch den Vorversuch bekannt ist, wieviel Alkali einem Gramm Fett
saure entspricht, so ergibt die Titration unmittelbar den Fettsaure
gehalt der Seife. Aniuraten ist, durch einen Parallelversuch den Alkali
verbrauch des als LOsungsmittel verwandtenAlkoholathers festzustellen 
und bei der eigentlichen Titration das zur Neutralisierung des Losungs
mittels verbrauchte Volumen Alkalilauge in Abzug zu bringen. Auch 
ist zu beachten, daB beide Titrationen mit derselben Lauge ausgefiihrt 
werden. 

Die Goldschmidtsche Titrationsmethode ist in kurzer Zeit durch
fiihrbar und kann daher zur schnellen Betriebskontrolle amehesten 
empfohlen werden. Bei ungemischten Kokosolsatzen ist es auch durch
aus nicht notwendig, das Molekulargewicht der Fettsauren selbst zu 
bestimmen, wenn man einen mittleren Wert fiir dasselbe zugrunde 
legt. Die erhaltenen Werte diirften alsdann bei reinen Kokosseifen 
mit 50-66 % Fettsaure im Hochstfalle um 1-2 %, bei hochgefiillten 
Seifen mit etwa 20 % Fettsaure um 0,5 % von den wirklichen Werten 
abweichen. 

3. Bestimmung des Gesamtalkalis. Unter "Gesamtalkali" versteht 
man die Summe des vorhandenen freien, sowie des an Kohlensaure 
(Kieselsaure, Borsaure) und Fettsaure gebundenen Alkalis. 

In der Regel wird die Bestimmung des Gesamtalkalis gleichzeitig 
mit der Bestimmung des Gesamtfettgehaltes vorgenommen, indem man 
die hierbei erforderliche Zersetzung der Seife mit Normalsaure durch
fiihrt und den yom Gesamtalkali der Seife nicht gebundenen, Saure
iiberschuB mit Normallauge zuriicktitriert. Bei der Wachskuchen
methode verwendet man zur Titration das unter dem Kuchen abge
gossene Saurewasser gemeinsam mit den yom Umschmelzen desselben 
herriihrenden Waschwassern, bei der Ausatherungsmethode (Huggen
berg-Biirette) die aus dem Scheidetrichter abgetrennte wasserige 
Schicht ebenfalls mit den dazu gehOrenden Waschwassern. ' 

Nach der Konventionsmethode werden 10-20 gSeife in Wasser 
heiB gelost und mit 50-100 ccm Normalschwefelsaure zersetzt. Die 
saure, von den klar geschmolzenen Fettsauren abgetrennte Losung 
bringt man alsdann in ein Becherglas, vereinigt sie mit den Wasch
wassern des Fettsaurekuchens und titriert nach Zusatz von Methyl
orange als Indikator mit Normal-Alkalilauge bis zum Umschlag in 
Orangegelb. Die Differenz zwischen der angewandten Normalsaure 
und der zur Riicktitration verbrauchten Normallauge in ccm entspricht 
dem Gesamtalkali, wenn man 1 ccm Normalsaure gleich 0,03105 g 
Na 20 (')der gleich 0,04715 g K 20 einsetzt. ' 

Man 'Qerechnet bei harten Seifen gewohnlich das Alkali auf Natrium
oxyd, Na 20, bei Schmierseifen auf Kaliumoxyd, K 20, unbekiimmert 
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darum, daB harte Seifen zu weilen auch Kali und die Schmierseifen in 
den meisten Fiillen auch Natron enthalten. Will man die Menge beider 
Alkalien feststellen, so bestimmt man in einer Probe das Gesamtalkali 
alkalimetrisch; eine zweite Probe zerlegt man mit Salzsaure und be
stimmt in der Losung mit Platinchlorid das Kali. Aus dem gefundenen 
Kali und dem Gesamtalkali berechnet man alsdann das Natron. 

4. Bestimmung des an Fettsaure gebundenen Alkalis. Die Menge 
des an Fettsaure gebundenen Alkalis ergibt sich aus der Verseifungs-. 
zahl bzw. Neutralisationszahl der aus den Seifen isolierten Fettsauren. 

5. Bestimmung des freien Xtzalkalis bzw. Ammoniaks. 1st iiber
schiissiges Atzalkali in einer Seife vorhanden, so wird eine etwa 2 %ige 
Losung derselben in 96-98 %igem Alkohol auf Zusatz von Phenol
phtalein Rotfarbung auftreten lassen. 

Bei Anwesenheit groBerer Mengen wird alsdann die exakte Be
stimmung nach der Konventionsmethode in folgender Weise aus
gefiihrt: 10 g Seife werden unter Erwarmen auf dem Wasserbade in 
100 ccm absolutem Alkohol gelOst; die Losung wird durch einen HeiB
wassertrichter vom Unloslichen abfiltriert und nach Phenolphtalei'n
zusatz mit n/10 Salzsaure bis zum Verschwinden der Rotfarbung ti
triert. 1 ccm n/10 Salzsaure entspricht 0,005616 g K(i)H bzw. 0,004006 g 
NaOH. 

Zur Bestimmung kleinerer Mengen von freiem Alkali ist es zweck
maBig, die Chlorbariummethode von Heermann 1) anzuwenden. Je 
nach der Alkalitat werden 5-10 g Seife in etwa 300-400 ccm frisch 
ausgekochtem, destilliertem Wasser gelost und mit 15 cem konzen
trierter, neutraler Chlorbariumlosung (300: 1000) heiB gefallt. Die 
ausgefallene Barytseife mitsamt dem Bariumkarbonat wird bis zum 
Zusammenballen kurze Zeit auf freier Flamme erhitzt, dann abfiltriert 
und das Filtrat unter Zusatz von Phenolphtalein mit n/10 Salzsaure 
titriert. 

Die Bestimmung von Ammoniak, das sieh in Seifenpulvern und 
vielen Textilwaschmitteln teils frei, teils in Form von Ammonium
salzen vorfindet, erfolgt dUrch Destillation der mit Natronlauge stark 
alkalisch gemachten, wasserigenLosung des zur Untersuchung kommen
den Praparates. Das Destillat wird in einer Vorlage aufgefangen, die 
mit n/10 Salzsaure beschickt ist. Nach beendeter Destillation wird der 
SaureiiberschuB unter Zugabe von Methylorange als Indikator mit 
n/l0 Natronlauge zuriiektitriert. 1 ccm n/10 Salzsaure entspricht 
0,001703 g Ammoniak oder 0,005349 g Chlorammonium. 

6. Bestimmung des kohlensauren Alkalis. In der Regel wird das 
kohlensaure Alkali nicht direkt bestimmt, sondern aus dem Gesamt. 
alkali nach Abzug des an Fettsaure gebundenen Alkalis und des freien 
Alkalis berechnet. Diese an sich einfache Umrechnung gestaltet sich 
jedoch etwas komplizierter, wenn aueh Wasserglas zugegen ist, da es 
alsdann notwendig ist, auch den Kieselsauregehalt exakt zu bestimmen. 
Unter der Annahme, daB dem Wasserglas die Formel Na 20 . 4 Si02 

1) Chern. Ztg. 1904, S. 5S. 
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bzw. K 20 ·4 Si02 zukommt, muB alsdann die gefundene Kieselsaure 
zunachst in Na20 bzw. K 20 umgerechnet werden, das dann ebenfalls 
von dem Gesamtalkali mit in Abzug zu bringen ist. 

Eine schnelle Bestimmung des kohlensauren Alkalis liWt sich in 
der Regel aber mit einer Ermittelung des freien Alkaligehaltes ver
binden, wenn man das in absolutem Alkohol unlosliche Salzgemisch 
auf einem Filter sammelt, mit Alkohol nachwascht, in Wasser lOst und 
schlieBlich unter Anwendung von Methylorange als Indikator mit 
D/2 Salzsaure titriert. 1 ccm D/2 Salzsaure entspricht 0,02652 g Soda 
oder 0,03455 g Pottasche. Die Methode ergibt jedoch nur dann einiger
maBen zu verlassige Resultate, wenn im Alkoholunloslichen weder Alkali
silikate noch Alkaliborate oder andere durch Saure zersetzliche Zusatz
stoffe vorhanden sind. 

Nach der Konventionl'lmethode (Heermannsche Karbonisa
tionsmethode) werden 10 g Seife fein geschabt, getrocknet und in ab
solutem Alkohol gelost. Hierauf leitet man Kohlensaure in die Losung, 
bis samtliches freie '!tzalkali in Alkalikarbonat iibergefiihrt ist. Das 
Unlosliche wird auf einem Filter gesammelt und mit heiBem, absolutem 
Alkohol so lange nachgewaschen, bis das Filtrat seifenfrei ist. Hierauf 
lost man den Filterinhalt in heiBem Wasser und titriert die erkaltete 
Losung nach Zusatz von Methylorange als Indikator mit D/10 Salzsaure 
bis zum deutlichen Farbenumschlage. 

1 ccm n/10 Salzsaure entspricht 0,006915 g Pottasche, K 2COa, oder 
0,005305 g Soda, Na 2COa. 

Von der gefundenen Alkalikarbonatmenge ist alsdann das "auf an
derem Wege (Chlorbariummethode) gefundene freie '!tzalkali in Abzug 
zu bringen. Bei Gegenwart von Alkalisilikat oder Alkaliborat ist auBer
dem von der Gesamtalkalitat des Filterriickstandes noch die jeweilige 
Alkalitat, welche sich auf Grund der Kieselsaure- und Borsaure
bestimmung berechnet, abzuziehen. 

7. Bestimmung der freien Fettsiiuren. Freie Fettsauren, die ohne 
besondere Absicht in nicht korrekt hergestellten Seifen vorhanden sein 
konnen, in groBerer Menge aber insonderheit in den sauren Seifen nach 
Schrauth 1) auftreten, werden nach der Konventionsmethode in 
folgender Weise ermittelt: 

20 g Seife werden in vorher neutralisiertem Alkohol (60 Vol.-Proz.) 
gelost und mit D/10 alkoholischer Kalilauge unter Zusatz von Phenol
phtalein als Indikator bis zur schwachen Rotfarbung titriert. Der 
Alkaliverbrauch kann auf freie Fettsaure umgerechnet, in Olsaure
prozenten zum Ausdruck' gebracht werden. 

1 ccm D/10 Alkali entspricht 0,0282 g Olsaure. 
8. Bestimmung des unverseiften Neutralfettes. Nach der Kon;,. 

ventionsmethode werden 6-8 g des in der oben angegebenen Weise 2) 
isolierten Gesamtfettes in 96 %igem Alkohol aufgenommen und mit 
halbnormaler alkoholischer Kalilauge unter Zugabe von Phenolphtalein 

1) V gl. S. 89 und 122. 
2) S. S. 678. 
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bis zur sehwaehen Rotung alkaliseh gemaeht. Die Losung wird in 
einen Seheidetriehter gebracht und mit nur so viel Wasser naehgespUlt, 
daB der Gesamtgehalt der Losung an Alkohol keinesfalls unter 50 % 
liegt. Nun wird mit 75-100 eem Petrolather (Siedepunkt htichstens 
65 0 ) ausgeschiittelt und dann noeh einmal mit je 50 cem Petrolather 
extrahiert. Der mit 50 %igem Alkohol wiederholt gewaschene Petrol
atherextrakt ergibt alsdann nach dem Verdampfen des Extraktions
mittels die Summe des in der Seife vorhandenen, unverseiften Neutral
fettes und der unverseifbaren, fettartigen Stoffe. 

Dieser gewogene Riickstand wird nunmehr mit iibersehiissiger 
alkoholiseher Kalilauge verseift und die erhaltene Seifenlosung, wie 
oben beschrieben, noehmals mit Petrolather extrahiert. Der nunmehr 
erhaltene Extrakt besteht aus dem Unverseifbaren, wahrend sieh das 
Neutralfett aus der Differenz des bei der ersten Extraktion erhaltenen 
Gesamtriiekstandes und des Unverseifbaren ergibt. 

9. Bestimmungen der unverseifbaren, fettartigen StoWe. Handelt 
es sich lediglich um die Bestimmung des Unverseifbaren, so verfahrt 
man am besten in der schon friiher bei Besprechung der fiir die Fette 
und fetten Ole maBgeblichen Untersuchungsmethoden mitgeteilten 
Weisel). Es muB jedoch betont werden, daB diese Methode bei Kokos
und Palmkernolseifen zuweilen auf Schwierigkeiten stoBt, und daB es 
sieh daher empfiehlt, zunaehst eine Troeknung der feinzerkleinerten 
Seife bei 100 0 vorzunehmen und im AnschluB hieran die Extraktion 
mit Petrolather im Soxhletsehen Extraktionsapparat vorzunehmen. 

10. Bestimmung des Harzgehaltes. Der qualitative Nachweis von 
Harzsauren in Seifen geschieht am best en mittels der Liebermann
Storchschen Reaktion. Die durch Mineralsaure aus der zur Unter
suchung kommenden Seife abgeschiedenen Fettsauren werden in Essig
saureanhydrid geltist und die Losung abgekiihlt. Sodann gibt man 
vorsichtig Schwefelsaure von 1,53 spezifischem Gewieht hinzu. Bei 
Anwesenheit der geringsten Mengen von Harzsaure tritt eine rotlich
violette Farbe auf; ist die Losung warm, so versehwindet diese Farbe 
fast sofort, indem sie in ein gelbliches Braun iibergeht. Fettsauren 
geben die violette Farbe nicht; jedoch ist zu beaehten, daB sich Chole
sterin, das eine ahnliehe Farbenreaktion mit Schwefelsaure und Essig
saureanhydrid gibt, in dem Fettsauregemiseh vorfinden kann. In 
diesem Falle muB dasselbe durch Aussehiitteln der Seifenlosung mit 
Ather entfernt werden, bevor man die Abscheidung der Fettsauren 
vornimmt. 

Zur quantitativen Bestimmung des Harzes neben Fettsauren be
nutzt man meist die Methode von Twitchell, welche darauf beruht, 
daB die Fettsauren in alkoholiseher Losung durch die Einwirkung von 
I'alzsauregas in ihre Athylester iibergehen, wahrend Harzsauren unter 
den gleiehen Umstanden nicht verandert werden. 

Die Ausfiihrung dieser auch als Konventionsmethode benutzten 
Bestimmung geschieht in der folgenden Weise: 2-3 g des Gemisches 

1) S. S. 85. 
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von Fettsauren und Harzsauren werden in einem 150 ccm fassenden, 
zweckmiiBig mit Glasstopfen verschlieBbaren Kolbchen genau abge., 
wogen und mit der zehnfachen Menge absoluten Alkohols versetzt. 
Hierauf senkt man den. Kolben in kaltes Wasser und leitet durch die 
Fltissigkeit so lange einen Strom trocknen Salzsauregases, bis· keine 
Absorption mehr stattfindet, was meist nach etwa 314 Stunden der 
Fall ist. Die Flasche wird alsdann aus dem Kiihlwasser heraus. 
genommen un~ nach Abspiilen· des·Ein1eitungsrohres (mit wenig absol. 
Alkohol) mindesteIis 1 Stunde verschlossen beiseite gesteHt. Man ver· 
diinnt nun den Kolbeninhalt mit etwa dem fiinffachen Volumen Wasser 
und erhitzt, bis die saure Losung klar geworden ist. 

Die Analyse wird maBanalytisch zu Ende gefiihrt. 
Der Inhalt des Kolbens wird in einen Scheidetrichter gebracht und 

mit 75 ccm Ather, der gleichzeitig zum Nachspiilen des Kolbens dient, 
innig geschiittelt. Die saute wasserige Losung wird alsdann abgelassen 
und die atherische Losun,g, welche die Athylester der Fettsauren und 
die Harzsauren enthait, mit Wasser bis zum Verschwinden der. sauren 
Reaktion gewaschen (Priifung mit Lackmuspapier). Nach Zusatz 
von 50 ccm Alkohol titriert man unter Anwendung von Phenolphtalein 
als Indikator mit D/a alkoholischer Kalilauge. Hierbei verbinden sich 
nur die Harzsauren mit dem Alkali zu Harzseife, wahrend die Fett
saureathylester nahezu unverandert bleiben. 

1 ccm D/a Kalilauge entspricht 0,175 g Harzsaure. 
11. Bestimmung des Glyzeringehaltes. Kernseifen enthalten in 

der Regel nur sehr wenig Glyzerin, wahrend kalt geriihrte Kokos- oder 
PalmkeJ;nolseifen 5-6%, und aus Neuralfetten hergesteHte Schmier
seifen 3-4 % Glyzeringehalt aufweisen. FUr eine exakte Bestimmung 
sind daher bei Kernseifen relativ groBe, bei den iibrigen Seifen ent
sprechend kleinere Einwagen notwendig. Die Bestimmung selbst er
folgt nach der Konventionsmethode in folgender Weise: 

Man lost 20-25 g Seife oder Seifenpulver in heillem Wasser, ver
setzt mit einem geringen "OberschuB an Schwefelsaure und erwiirmt 
so lange auf dem Wasser bade, bis klare Abscheidung der Fettsauren 
erfolgt ist. Hierauf wird die Fltissigkeit durch ein an,gefeuchtetes, 
glattes Filter in einen MeBkolben filtriert . und das Filter geniigend 
mit Wasser nachgespiilt. Das was!,!erige Filtrat wird nach Absattigung 
durch Kalilauge mit soviel Bleiessig versetzt, bis keine Fa-Hung mehr 
entsteht. Nun wird mit Wasser bis zur Marke aufgefiillt, geschiittelt, 
filtriert und ein aliquoter Teil des Filtrates zur Glyzerinbestimmung 
nach der Bichromatmethode 1) verwendet. 

Bei Gegenwart von atherischen Olen, Zucker, Dextrin und sonstigen 
Stoffen ist diese Methode jedoch nicht anwendbar. In diesem Falle 
muB der Glyzeringehalt entweder nach der Azetinmethode 2) oder durch 
direkte Wagung des Glyzerins als solches (Reinigung des Sauerwassers 
mit Kalkmilch, Verdampfen zur TroCkne, Extraktion mit Alkohol. 

fl. S. S. 41. 
!J S. S. 42. 
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Eindampfen zur Sirupdicke, ErschOpfung des Riickstandes mit Alka
holrAther-Gemisch und Verdunstung des Losungsmittels) ermittelt 
werden. 

12. Qualitativer und quantitativer Nachweis von ZusatzstoWen. 
Die Zusatzstoffe(Fiillungsmittel) fiir Seifen bestehen teils aus wasser
li:islichen Salzen, namentlich Chlorkalium, Chlornatrium, schwefel
saurem Kali, schwefelsaurem Natron, kohlensauren Alkalien und 
Wasserglas, teils aus in Wasser unloslichen Mineralsubstanzen, wie 
Talk, Schwerspat, Kieselgur usw., teils aus organischen Substanzen, 
insonderheit Kartoffelmehl. Zur Ermittelung von Beimengungen wird 
eine abgewogene Seifenmenge in einem oben und unten durchlocherten, 
mit Asbest- und Filterpapier bedeckten Filtertrookenglas anfanglich 
bei 30-50°, spater bei 105° getrooknet und alsdann 6 Stunden im 
Soxhletapparat mit 98 %igem Alkohol heiB extrahiert. Das nach Be
endigung dieser Operation bei 105 ° getrooknete und wiederum gewogene 
Wageglaschen ergibt abziiglich der Tara das Gewicht der alkohoI
unloslichen Zusatzstoffe. 

An Stelle dieser Trennung durch Alkohol kann man die Seife aber 
auch in einer Platinschale veraschen. Zieht man alsdann von der Ge
samtasche das urspriinglich vorhandene und das durch die Verbrennung 
des fettsauren Alkalis entstandene Karbonat ab, so erhalt man die 
Menge der ariorganischen Beimengungen. 

Die Veraschung selbst geschieht nach dem Vorschlage des Ver
bandes der Seifenfabrikanten in folgender Weise: Etwa 5 g Seife oder 
Seifenpulver werden in einer ausgegliihten und gewogenen Platinschale 
durch eine maBig starke Flamme verkohlt. Hierbei empfiehlt es sich, 
die Flamme mehrmals fiir kurze Zeit zu entfernen, wodurch die Ver
brennung der Hauptmenge der Kohle beschleunigt wird. Die nach 
maBigem Erhitzen nooh vorhandene, notigenfalls mit einem Glaspistill
chen verriebene Kohle wird darauf auf dem Wasserbade mit heiBem 
Wasser digeriert, das Gailze durch em sogenanntes aschefreies Filter 
in ein Becherglaschen filtriert und mit wenig Wasser nachgewaschen. 
Das Filter mit dem Kohlenriickstande wird alsdann in der Platinschale 
getrocknet und vollstandig verascht, bis keine Kohle mehr sichtbar ~t. 
Nach dem Erkalten der Schale gibt man das Filtrat hinzu und ver
dampft den Schaleninhalt auf dem Wasserbade unter Zusatz von etwas 
Ammoniumkarbonat zur Trockne. Nach vorherigem Trooknen im 
Trockenschranke wird schwach gegliiht und zuletzt gewogen. _ 

Ergibt die qualitative Priifung des Aschenriipkstandes die Anwesen
heit von Kieselsaure (Kieselsaureskelett in der Phosphorsalzperle), 
so kann derselbe sogleich zur quantitativen Bestimmung verwendet 
werden. Nach der Konventionsmethode wird die Asche unter 
Bedecken mit einem Uhrglase vorsichtig mit iiberschiissiger Salzsaure 
versetzt. Alsdann dampft man unter Verreiben mit dem Glasstabe 
zur staubigen Trookne, gibt konzentrierte Salzsaure hinzu und bringt 
dann abermals zur Trookne. Nach erneuter Zugabe von Salzsaure 
IaBt etwa 15 Minuten bei g~wohnlicher Temperatur stehen - um die 
gebildeten basischen Salze oder Oxyde in Chloride zu verwandeln -, 
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fiigt etwa 60 ccm Wasser hinzu, erwarmt auf dem Wasserbade, liWt 
die Kieselsaure mch absetzen und dekantiert die iiberstehende Fliissig. 
keit durch ein sogenanntes aschefreies Filter. Den Riickstand waseht 
man 3-4 mal durch Dekantieren mit heiBem Wasser, hringt ihn aufs 
Filter und wascht bis zum Verschwinden der Chlorreaktion aus. (Salz
losung und Waschwasser konnen unter Umstanden, wenn es auf sehr 
genaue Bestimmungen ankommt, eingeengt und, wie oben angefiihrt, 
nochmals weiter behandelt we;rden.) 

Das Filte;r samt. Kieselsaure wird in einen gewogenen Platintiegel 
gebracht, naB verb;rannt, die KieselsauJ."e schlieBlich mit de;r vollen 
Flamme eines guten Teclubrenners bis zum konstanten Gewichte ge
gliiht und alsdann gewogen. 

Will man die gefundene Kieselsaure auf gutes Handelswasserglas 
- Tetrasilikat NasO + 4 SiOs oder KsO + 4 SiOs - umrechnen, so 
entspricht 1 g Kieselsaure SiOs 1,257 g Natriumsilikat NagSi.'o9 oder 
1,390 g Kaliumsilikat K sSi,09 bzw. 3,771 g Normalnatronwasserglas 
von 38° Be. 

Dieetwa vorhandenen, iibrigen Aschenbestandteile sind auf Grund 
ihrer WasserlOslichkeit bzw. ·unloslichkeit zu trennen. Die wasser· 
lOsliehen, wie Alkali-Chloride, .Sulfate, . Phosphate, -Ka;rbonate und 
-Borate sind nach dem bekannten Gange der Mineralanalyse zu er-' 
mitteln, die wasserunloslichen, wie Speckstein, Kieselgur, Sand, Bims· 
stein uaw. durch Trocknen des mit Wasser, gegebenenfalls auch Alkohol 
vollig &1ISgewa.schenen Aschenriickstandes bei 100°. 

Die Menge der etwa vorhandenen organischen FiiUst·offe er
gibt sich &us der Differenz zwischen den gesamten, in 4Jkolad unlOs
lichen Zusatzstoffen und de;r nach der obigen Anweisungerhaltenen 
Asche. Diedirekte Bestimmung der Einzelbestandteile erlolgt damn in 
folgender Weise: 1st Starke bzw. Kartoffelmehl durch,die Jodreak
tion (Blaufarbung) qualitativ nachgewiesen, SO wird dieselbe q:uanti
tativ nach dem Vorsehlage des Verbandes der Seifenfabrikanten am 
besten nach der Methode von Huggenberg bestimmt, die im wesent
lichen auf der Unloslichkeit der Starke in alkoholischer Kalilauge und 
der Loslichkeit von Fett, Sene, EiweiB u. dgI. imgleichen Medium be
ruht. Das Bestimmungsverfahren selbst istdas £olgende: 

5-10 g Seile werden in einem Bechel'glas oder in einem etwas 
weithalsigen Kolben von El'lenmeyerfol'm genau abgewogen und mit 
60-80 cem alkoholischer Kalilauge (etwa 2 %) bis zur Losungdes 
fettsauren Alkalis auf dem Wasserbade erhitzt. Man bedeckt da.bei 
das GefaB mit einem Uhrglas odel' setzt beim Kolben ein Riickflu.6-
rohr an. Hierauf wird heiB filtriert und mehrmals mit je etwa 50 ccm 
siedendem Alkohol nachgewasehen, bis das LOsungsmittel keine Sene 
mehr aufnimmt, d. h. bis es nicht mehr alkalisch reagiert. 3-4 maliges 
Waschen 1st meist geniigend. Das Filter mit Inhalt bringt man in 
das urspriingliche GefaB zuriick, iibergieBt es mit 60 eem6 %iser, 
wasseriger Kalilauge und erwarmt auf demkochenden Wa.ssQrbade 
u'nter ofter.em Umriihren ode;r Schiitteln 1/ ~ Stunde lang. Nach dem 
Erkalten sauert man mit Essigsaure ganz schwach an, wobei man 

Schrauth, Handbuch der Seifenfabrikation. 5, Aull. 44 
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zweckmaBig einige Tropfen Phenolphtalem. - Losung ale Indikator 
hinzugibt, und bringt das Volumen der Fl iissigkeit nach U mgieBen in 
einen MeBzylinder bei 15 ° C auf 100 ccm. Der durch das Filter ver
anlaBte Fehler kann vernachlassigt werden. Nach dem Umschiitteln 
wird die Fliissigkeit filtriert, wobei man sich mit Vorteil eines Glas
trichters mit einem kleinen Baumwollpfropfen bedient. Die ziemlich 
rasch und erst triibe durchgehende Fliissigkeit wird 1-2mal zuriick
gegossen, bis ein nur schwach opaleszierendes Filtrat erhalten wird. 
Die Filtration durch ein Papierfilter ist weitaus zeitraubender und 
kaum genauer. Von dieser fil~rierten StarkelOsung werden 25 oder 
50 ccm (je nach dem Starkegehalt) in ein Becherglas gebracht, mit 
2--3 Tropfen Essigsaure und danach allmahlich unter Umriihren mit 
30 bzw. 60 ccm Alkohol (96 Vol.-Proz.) versetzt. Nach mehrstiindigem 
Stehen (am besten iiber Nacht) setzt sich die Starke vollstandjg und 
flockig abo Sie wird dann durch ein bei 100° C in einem Wageglas ge
trocknetes und gewogenes Filter abfiltriert und mit 50 %igem Alkohol 
so lange gewaschen, bis das Filtrat beim Verdampfen auf einem Uhrglas 
keinen Riickstand mehr hinterlaBt. Sodann verdrangt man den ver
diinnten Alkohol mit absolutem oder 98-"-99 %igem, diesen mit Ather 
und trocknet dann in dem Wageglaschen bei 100 ° bis zur Gewichts
konstanz. Die Ausfallung der Starke ist vollkommen, wenn zur wasse
rigen Losung derselben eine gleiche Menge Alkohol von 96 Gewichts
prozenten zugesetzt wird, so daB die Mischung 50 Prozent Alkohol 
enthalt. Wiirde bei gleichzeitiger Starke- und Wasserglasfiillung der 
Seife etwas Kieselsaure in den Starkeniederschlag gelangen, so kannte 
dieser Fehler durch Veraschung des Filters samt Inhalt festgestellt und 
in Abzug gebracht werden. 

Die ermittelte Menge Starke, auf 100 ccm Filtrat bezogen, ent
spricht dem Starkegehalt der abgewogenen Menge Seife und wird daraus 
auf 100 g des Untersuchungsmaterials umgerechnet. 

Dextrin, das ebemalls bisweilen in Seifen vorhanden ist, wird 
nach der Vorsohrift des Verbandes der Seifenfabrikanten am· besten 
aus dem in Alk()hol unloslichen Seifenriickstande mit wenig kaltem 
Wasser extrahiert unddurch Alkoholzusatz wieder zur Ausfallung 
gebracht. Man gieBt die iiberstehende Fliissigkeit ab, wascht mit 
Alkohol und trocknet das Dextrin bei 100° auf gewogenem Filter. 
Selbstverstandlich muB bei Ausfallung des Dextrins Vorsorge getroffen 
werden, daB keine gleichzeitige Mitfallung von anorganischen Salzen 
erfolgt. Eventuell mitausgefallene Salze kann man durch Veraschung 
des Riickstandes bestimmen und ihr Gewicht von dem Wagungs
resultat in Abzug bringen. 

Zu beachten bleibt jedoch, daB das rohe Kartoffelmehl hur zu 80 % 
aus reiner Starke und zu 20 % aus Fremdstoffen besteht. Will man 
daher die Frulung als Kartoffelmehl bestimmen, ist es erforderlich, 
25 % der gefundenen Starkemenge zu dieser hinzuzuzahlen. 

Zucker, der ebenfalls bei der Seifenfabrikation Verwendung findet, 
wird nach Inversion mit Saure entweder polarimetrisch oder durch 
Behandlung mit Fehlingscher Lasung bestimmt. 
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Fiir die Bestimmung yon EiweiB und Eigelb wirdes, wenn sonstige 
organische Fiillstoffe nicht vorhanden sind, im allgemeinen geniigen, 
die in Alkohol unlOslichen Stoffe, zu denen auch die EiweiBkorper ge
hOren, zu hestimmen unddie letzteren von deniibrigeh alkoholunlos
lichen Su bstanzen zu treIineIi. 

Zur Bestimmung von Eigelb lost man die Seife in Alkohol, filtriert 
den Riickstandab, wascht aus, trocknet und verascht ihn. In der 
Asche bestimmt man nach den Methoden der quantitativen Analyse 
die Phosphorsaure. , Juckenack1) nimmt an, daB ein Eidotter 1,279 % 
Phosphorsaureanhydrid enthalt. Die zugesetzte Menge Eigelb laBt 
sich dann unter Zugruridelegung dieser Zahl berechnen. 

13. Bestimmung von atherischen Olen und Kohlenwasserstoffen. 
AtherischeOle, wie Terpentinol u. dgl. sowie mit Wassetditmpfen 
fliichtige, in Wasser unlosliche Kohlenwasserstoffe werden nach dem 
Vorschlage des Verbandes del' SeifeIifabrikanten zweckmaBig dutch 
langsame Destillation einer mit verdiinnterSchwefelsaure (1 + 3) 
iiberschiissig versetzten Losung aus etwa 30-40 g Seife und 150 ccm 
Wasser volumetrisch hestimint.Zusatz' einiger Bimssteinstiickchen ist 
notwendig. Das Destillat wird in engen, auf 0,1 ccm genau kalibrierten 
Biiretten mit AblaBhahn aufgefangen; hierbei sind von Zeit zu Zeit 
die wasserigeri Anteile abzulassen. Handelt es sich nur um einen all
gemeinen tind 'annahetnden Oberblick iiber den Geh,alt an solchen 
fliichtigenStoffen, so konnen die abgelesenen, wasserunltislichen An
teile des Destillates ohne weiteres auf "Raumteile fliichtiger Stoffe in 
100 Gewichtsteilerr Substanz" umgerechnet werden. Diese Methode 
gibtaber: IiaturgemaB nul' annahernd richtige Werte. 

Honer sieaende,mitgewolinlichen Wasserdampfen nul' schwer fliich
tige Kohlenwasserstoffe werden am besten durch Exttaktion del' Kalk
seifen mit niedrig siedendem Petrolather bestimmt. VQrsichtshalber 
hat dannaberdie Verdampfung des Losungsmittels bei moglichst 
niedriger Temperatur zu edolgen. 

'14. Ermittelung von Farbstoffen. Bei del' geringenSubstanzmenge, 
die zum Farben edorderlich ist, istes nicht leichtzu bestimmen, welcher 
Farbstoffzur Anwendung gelangt ist. Einen Anhalt gewinnt man durch 
Auflosen del' Sei£e in Alkohol; Minera.lfarbstoffe bleibenhierbei ungelOst 
zuriick.Liegen solcha Farbstoffe nicM'yQr';so erkerrnt man Rhodamin 
undFluoreszein leicht an der Fluoreazenz derL6sungen:; ob ein Gemisch 
beider vorliegt, ergibt sich aus del' Farbung del' Seife'Selbst. Tropaolin 
ist vorhanden, wenn die gelbe Farbe'der Seifenlosung baim Versetzen 
mit kOMentrierter Saure violett wird. 

15. Bestimmung von Lanolin. Zur Bestimmung von Lanolin oder 
anderen Cholesterinfetten, die del' Seife behufs Obedettung zugesetzt 
werden, wird erne konzentrierte wasserige Seifenlosung vorsichtig mit 
Petrolather behandelt (man dad hicht stark sc.hiitteln, sonst entsteht 
eine untrennbare Emulsion); del' abgehobenePetrolather hiIiterlaBt 
heim Verdunsten die abgeschiedenen Cholesterinester. 

1) Zeitschr. f. Nahrungs- und Genu13mittel 1899, S.905. 

44* 
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Bra.un 1) lost etwa 10 g Seife in Wasser lind fant mit k6ilzentrierter 
Kal&iumchloridlOsung aus, bringt aufein gewohnliehes Filter und liBt 
abtropfen. Ein Auswaschen ist nieht nobig, da in dem Extraktions
mittel anorga.Bische Salze unloslich sind. Die Kalkseife wird bei etwa 
60 0 C im Trockensehrank getrocknet und mit Essigather im Soxhlet
appa.rat extrahiert. 

16. Qualitativer Bnd quailtitathrer NacJ1weis von Sanerstoft' ent
wickeillden Snbs~en. Beider ana.1ytischen Priifung von Sauerstoff 
entwiekelnden WaSchtilitteln ist es angebracht, vor der quantit&tiven 
Bestimmuilg des Sauerstoffes diesen qUalitativ naehzuweisen, da. die 
diesbeziiglichen Produkte' vielfach bereits vallig zersetzt und fnH von 
aktiYem Sauerstoff zur Untersuchutig gelangen. 

Fiir den qualitativen Nachweis am ehesten zu empfehlen sind die 
sehr empfindliche tl"berchromsaure- oder die Titansiurel'eaktion. Hier
bei werden etwa. 2 g des zu priifenden Materia.ls fein zerkleiMrt und 
mit etwa 20 cem Wasser kurze Zeit durehgeschiittelt, ~lsd4nn mit vel'
diinnter Schwefelsaul'e UM 1 ccm Chloroform versetzt und abel'mais 
geschiittelt, wobei die ausgesehiedenen Fettsauren yom Chloroform a.m
genommen werden. 10 eem del' wasserig sauren, nunmehr fettsaure
freien Fliissigkeit werden alsdann mit 2~ eem Ather iibersehichtet 
und vOl-sichtig mit einigen Tropfen verdiinnter KaliumbiclU:omat
l08ung versetzt. Nach griindlichemDurehschiitteln tritt bei.Oegenwart 
von &lierstoff Blaufarbung del' Atherschicht (Bildung von Obexchrom
saure) ein. 

Bei Anwendung einer warm bereiteten LOsurtg von kauflieher Titan
saure in konzentrierter Schwefelsaure als Reagens erhaJ.t man eine 
ora.ngegelbfarbung der wie oben vorbereiteten sauren Fl'UsSigkeit. 

Zu beaehten ist jedoch, daB beide Reaktionen bei An1Vesenheit von 
Pel'Suifa.ten versagen. Zll ihrem Nach\Veis werden na.ch Fuhrmann 2) 
etwa. 2 g del' zu ~riifenden S~ife vorsiehtig :mit verdiinnter SaUsa'O.le 
iibergossen, tiiehtig' durehgeschiittelt mid leioht erwiinnt. Die saure, 
von den ausge8chiedenen Fettsaurendurch Filtration 'getJ!etmte,L&rung 
wird a.lsdann emesteils mit etwas JodzinkstarkelOsung verse~, die 
eine a.llmiihlioh dupklel' werden de Blallfarbung del' FliisSigkeite~gt, 
an:derenteils mit Chlorbarium auf SohwefelsAure gepriift. 

Ein weiterer Nachweis fOr Persulfate ist duroh di'e sogenannte 
Berlinerbla.u·Reaktion maglich, die bei der Vereinigurtg von Ferro
zyankaJium mit oxydfreiem Ferroammoniumsulfat (Mo'hrsohesSalz) 
durch aktiven Sauerstoff ausgelost wird. 

Die quantitative Bestimmung des aktiven Sauerstoffesgeschieht 
am einfachstenduroh direkte Titration mit n/u Kaliu:mperm~at
losung; es ist jedoch erforderlich, daB auch hier der eigentlichen ~e
stimmung eine Abscheidtmg unci Entfernung der in del' Sene ~ntha;lteDerl 
Fettsauren vorausgeht. In den "Einheitsmethoden wr UntereuClmng 
voil Fetten usw." Wiid hierfiir die folgende Vorschrift gegebe'n: 

t) Seifenfabrikant 1907, S. 257. 
2) Seifen8iederztg. 1909, S. 12!f. 
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Man wagt genau 2 g des Untersuchungsmaterials ab, split die Sub
stanz mit etwa 100 ccm Wasser in eine Glasstopselflasche von ungefahr 
250 ccm ~nhalt und gibt einen zur Abscheidung der. Fett- und Harz
sau~~n geniigend.m "OberschuB vQn verdiinnter SchwefeIsaure (1 + 3) 
hinzu.Nach Zusatz von 5 ccm reinen Chloroforms wird gl'lschiittelt, 
dann kurze Zeit bis zum Absetzen der Chloroformschicht beiseite ge
stellt und schlieBlhlh mit Permanganat16sung bis zur bleibenden Rosa
farb~ng titriert. War die Permanganatlosung genau JI/~9 stark, so 
ergibt sich der ProzentgehaJt an aktivem Sauerstoff fUr 100 g des Unter
suchungsmaterials durch einfache Multiplikation des Permanganat
verbrauches mit 0,04. 1 g wirksamer Saueistoff entspricht 4,88 g 
Natriumsuperoxyd o4.er 9,63 g Natriumperborat (NaBOa + 4 H 20). 

Fiir die quantitative Bestimmung von Persulfaten empfiehlt sich 
abel: wieder ein von Fuhrmann angegebenes Verfahl'en mit Ferro
ammonsulfat, das zuvOr gegen D/10 Kaliumpermanganatl6&ung einge
stellt wird. Dabei verfahrtman wie folgt: 

Man wagt genau 2 g der zur Untersuchung stehenden Seife bzw. 
Seiienp1Jlvel' ab,yerteilt sie in einem Becherglas oder dgl. in 100 ccm 
Wasser un4 setzt verdiinnte Schwefelsaure und 10 ccm Ferroammon
suUatlosung hinzu. Unter Umriihren erhitzt man nun bis zum Kochen 
und setzt dieses fort, bis sich die Fettsauren oben klar abgeschieden 
haben. Man JaBt nun abkiihlen, bringt die Fliissigkeit in eine Glas
sWpselfl~scbe von 250 ccm und spiilt das Becherglas erst mit etwa 5 
bis 10 ccm Chloroform, dann mit Wasser nacho 

Die weitere Titration erfolgt mit Permanganatlosung, d. h. man laBt 
unter Umschiitteln soviel Permanganatlosung hinzuflieBen, bis die 
Fltissigkeit dauernd rosafarben bleibt. 

Zur Berechnung zieht man die gefundenen ccm Permanganatlosung 
von der Anzahl der ccm ab, die von den IOccm Ferroammonsulfatlosung 
bei ihrer Wertbestimmung allein verbraucht wurden, und erhiilt so die 
Anzahl ccm, welche dem in 2 g Substanz vorhandenen aktiven Sauerstoff 
entsprechen. Mit 0,04 multipliziert ergeben sie den Prozentgehalt an 
aktivem Sauerstoff. Hierbei wird vorausgesetzt, daB eine Permanganat
IOsung von genau Zehntelnormalstarke vorlag. Es entspricht dann 1 g 
wirksamer Sauerstoff 0 = 14,9 g Natriumpersulfat, Na2S20 S (100 %). 

Wie Boa.l1ar~ unr;l Zwickyl) nachgewiesen haben, dUrfen die be
schriebenen Methoden jedoch keinen Anspruch aui v~ige.Genaui~eit 
erheb(m, .da das zum Ausschiitteln der Fettsauren verwandte Chloro
form, :wenn es meht vonZersetz~ngs:l>.rodukten v61lig lrei ist, stets sel,l:lst 
Perma;nganatl6sung verbraucht. Auch durch die Anwesenheit von 
Riechstoffen und anderen reduzierend wirkenden Su bstanzen werden 

'unzuverlassige ~alysenresultate bedingt. Die besten Werte ergibt 
stets die gasvolumetrische Bestimmung des Sauerstoffes, welcher bei
spielsweise von Perboraten bei der 13ehandlung mit permanganat ode,r 
Braunstein in saurer ~OB~ng entbunden wird. Der Prozentgeh~t p 
an .aktivem Sauerstofl w,ird nach folgender Formel berechnet: . 

1) Zeitschr. f. an,ew. Chemie 13, S. 1153 (1910). 
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16 ·b 
p =224· a' 

worinb dasbei del' Analyse entwickelte Sauerstoffvolumen in ccm bei 
0° und 760 mm Druck und a die Anzahl Gramm del' angewandten 
Substanz. bedeutet. 

17. Untersuchung medikamentoser Seifen. Die Untersuchung 
medikamenwser SeHen bietet wegen der Mannigfaltigkeit del' gegebenen 
Moglichkeiten iibel'aus. groBe Schwierigkeiten, weshalbhier unter Hin
weisauf die vOl'handene Spezialliteraturl) auf eine eingehendere 
Behandlung verzichtet werden muB. 

Berechnung der A:nsbeute der Analyse. 
Bei Besprechung der Kalkulation in derSeHenfabrikation ist bereits 

auf die Bedeutungder Ausbeuteberechnung hingewiesen. 1m folgen
den sollen diesbeziiglich jedoch noch einige weitere Einzelheiten ge
geben werden. 

Von dem Praktiker wird die Berechnung der Ausbeute eines Sudes 
haufig in derWeise vorgenommen; daB er, wie schon oben ausgefiihrt, 
den Fettsauregehalt derSeHe ermittelt und daraus nach einer einfachen 
Proportion die Ausbeute berechnet. Hat man z. Eo in einer. Kernseife 
66,25% Fettsaure gefunden, so stent man, ausgehend von der Ve'raus
setzung, daB das verarbeitete Neutralfett 94 % Fettsaure enthielt, 
die Proportion auf: 

66,25 : 100 = 94 : x, 

woraus sich fiir x 141,90 % ergibt. Dieser SchIuB ist nun aber insofern 
nicht gerechtfertigt, als die Fette mehr oder, wenn sie mit Wasser und 
Schmutz verunreinigt sind, erheblich weniger Fettsauren enthalten 
kormen. 

Auf der anderen Seite wird viel£ach der Fehler gemacht, daB die 
gefundenen Fettsaurehydrate mit den angewandten Fetten identiseh 
angenommen werden und danh. bei gefundenen 66,25 % Fettsaul'en 
gesagt wird: 

66,25 : 100 = 100 : x, 

so daB sich auf diese Weise eine Ausbeute von iiber 150 % ergibt, wah
rend sie in Wirklichkeit erheblich weniger betragt. 

Besser und in sehr vielen Fallen ausreichend verfahrt man, wenn 
man von der Voraussetzung ausgeht, daB die meisten zur Verwendung 
gelangenden Fette aus den Triglyzeriden der Palmitinsaure, der Stearin
saure und der <JIsaure bestehen --'- fiir Kokosol undPalmkernol stimmt 
diese Annahme freilich nicht -, und das' mittlere Molekulargewicht 
dieser drei Glyzeride mit 860, bzw. das dreHache mittlere Molekular
gewicht der entsprechenden drei Fettsauren mit 822 denBerechnungen 
zugrunde legt. Die gefundenen Fettsauren verhalten sich also zu dem 
ihnen entsprechenden Neutral£ett wie 822 : 860,' d. h. wie 1 : 1,0462. 

1) Schrauth, Die medikamentosenSeifen. Berlin 1914 (Julius Springer). 
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Ma.n braucht daher die gefundenen Fettsauren lediglich mit 1,0462 zu 
multiplizieren, um das gesuchte Fett zu erhalten. Besitzen also 100 g 
Seife einen Fettsauregehalt von 66,25 %, so betragt die darin ver
arbeitete Fettmenge 66,25 X 1,0462 = 69,31 g. Wir kommen dem
nach zu der Proportion: 

69,31 : 100 = 100 : x, x = 144,27. 

Die Ausbeute betragt also etwas iiber 144 %. 

Der Handelswert der Seifen. 
Der Verband der Seifenfabrikanten hat fiir eine Reihe von Seifen

fabrikaten die folgenden Begriffsbestimmungen normiert 1), die hier 
ebenfalls mitgeteilt seien. 

1. Unter reinen Kernseifen versteht man aIle nur aus festen 
und fliissigen Fetten sowie Fettsauren auch unter Zusatz von Harz 
durch Siedeprozesse hergestelIten, aus ihren Losungen durch Salze oder 
Salzlosungen (auf Unterlauge oder Leimniederschlag) abgeschiedenen, 
technisch reinen Seifen mit einem Mindestgehalt von 60 % Fettsaure
hydraten einschlie.l3lich Harzsaure. 

2. Unter reinen Schmierseifen versteht man solche, die min
destens 36 % Fettsaurehydrate inklusive Harzsaure enthalten und 
technisch rein sind. 

3. Bei Fettsaurebeatimmungen in Seifen undSeifenpulve;rn 
sind stets Fettsaurehydrate und nicht Fettsaureanhydride in Rechnung 
zu stellen. Harzsauren rechnen als Fettsaurehydrate. 

Es diirfte im Interesse .der Allgemeinheit empfehlenswert sein, diesen 
Bestimmungen auch kiinftighin eine besondere Aufmerksamkeit ent
gegen zu bringen. 

1) Einheitsmethoden, S. 92. 



Anhang. 
Hilfstabellen fir die Seifenfabrikation. 

I. Tabelle 
fur die zur Verseifung der Fette und Ole notigen Mengen 

chemisch reinen Natriumhydrats und Kaliumhydrats. 

01 bezw. Fett 

LeinOl. 
Hamol .. 
Soonellblumenol 
Maisol. ... 
SojabohnenOl. 
Kottonol. .. 
ErdnuBOl 
SesamO! . 
RizinusO! 

iibO! . R 

Kl 
J 
W 
K 
P 
P 

Olivenol. 
auenol. 

apantran 
altran .. 
ottonstearin 
almol 
Hanzentalg . 

Sohweinefett . 
noohenfett . K 

T 
P 
K 
H 
H 

alg .... 
almkernol 
okosOl . 
arz, hell . 
arz, dunkel 

Durohsohnitt-
Zur VerseifUna: I Eur Verseifung 
n6tige Menge I n6tlge Menge 

Jiohe Natrlumhydrat K&Ilnmhydmt 
Verseifungszahl In Prozenten in Prozenten 

193 13,80 19,30 
192,5 13,76 19,25 
198,0 13,88 19,35 
191 13,64 19,10 
192 13,70 19,20 
194 13,86 19,40 
193,5 13,83 19,36 
190,5 13,61 19,06 
181,5 12,97 18,15 
179 12,80 17,90 
192 13,70 19,'20 
191 13,86 19,40 
191 13,64 19.10 
188 13,48 18,80 
195 13,93 19,50 . 
199 14,20 18.90 
200 14,29 20,00 
195,6 13.96 19,M 
191 13,64 19,10 
198 14.14 19,80 
248 17,70 . 24,80 
253 18,07 25,30 
178 12,70 17,80 
165 11,80 16,50 

II. Tabelle 
fur die zur Verseifung der Fette und Ole notigen Mengen 
technischen Atznatrons und technischer Kalilauge von 50° Be. 

Erforderiiohe Menge teohn. N6tlge 

Fett bzw.OI 
Xtmatrons pro 100 kg Fett MengeKaII-

I 
lauge von 

120 grid. I 125 grid. 
128-180 /ilIO B6. pro 

grid. 100 kg Fett 

Leinol . 15,33 14,53 14,15 39,79 
HanfOl. 15,28 14,47 14,10 39,69 
SonnenblumenOl 15,37 14,66 14,18 39,89 
Maisol ..• 15,16 14,36 14,00 39,88 
Sojabohnenol . 16,22 14,42 14,05 39,58 
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Fett bzw. 01 

K 
E 

otton01 . 
rdnuj3ol. 

Sesamoi . 
izinUBOI1• R 

R iib01 . '. 
Olivenol . 

auenol. Kl 
J apantran 
Waltran . 

ottonstearin. 
almBI. 

K 
P 
P 
S 
K 
T 
P 
K 
H 
H 

flanzentalg 
'chweinefett 
nochenfett 
aig. 
almkernol. 
okos01 
arz, hell .. 
arz, dunkel . 

n. Tabelle (Fortsetzung). 

~rforderliche Menge techno 
Atznairons pro 100 kg Fett 

120 ,rad. 1125 grad. 1 
128-130 

grad. 

11),40 I 14,59 I 14,21 
15,37 14,56 14,18 
15,12 14,33 13,96 
14,41 13,65 13,30 
14,22 13,47 13,13 
15,22 14,42 14,05 
15,40 14,59 14,21 
15,16 14,36 14,00 
14,92 14,14 13,77 
15,48 14,66 14,29 
15,78 14,95 14,56 
15,88 15,04 14,65 
15,51 14,70 14,32 
15,16 14,36 14,00 
16,71 14.88 14,150 
19,67 18,63 18,15 
20,08 19,02 18,53 
14,11 13.37 I 13,03 
13,11 12,42 I 12,10 

III. Tabelle 

697 

Niiti e 
Men"e~aJi-
lauge von 

50° Be. pro 
100 kg Fett 

40,00 
39,89 
39,2,8 
37,42 
36,91 
39,68 
40,00 
39,38 
38,76 
40,21 
41,03 
41,24 
40,31 
39,38 
40,82 
51,13 
52,16 
36,70 
34,02 

fur die pro 100 kg Fettsauren notigen Alkalimengen. 

I 
Pro 100 kg Fettsaure erforderliche 

NlItige Niitige 
MengeKali- 'MeJl¥:6 Menge techno Atznatrons lauge von Ammoniak-

Fettsiure von 
120 grid. 1 125 grAd. 1 

500 Be. pro Soda pro 
12-1-130 100 kg 100 kg 

grid. FettsAure FettsAure 
I 

LewiH . 
I 

16.03 
I 

15,19 14,80 41,61 19,48 
HanfOl . 15.98 i 15,13 14.74 41.49 19,43 
Sonnenbiumen01 . 16.07 I 15,23 14,83 41,72 19,53 
M8.is01 . 15,84 

I 

15,01 14,63 41,16 19,23 
Sojabohnen01 . 15,91 15,07 14,69 41.37 19,36 
KoUo.01 ... 16,11 15,26 14.86 41.83 19,59 
Erd.Du.B01 . . ; 16,07 15,23 14.83 41.72 19,53 
Sesamci! 15.80 14.98 14.60 41,()6 19,17 
RizinusOl . 15.03 I 14,23 13.87 39,02 18.07 
RiibOi 14,82 

I 
14,04 13,68 38,47 17,81 

Olivenal .. 15.91 15,07 14,69 41.37 19,36 
KlauenOl . f 16,11 15,26 14.86 41.83 19,1>9 
Japantran 15.84 15,01 14,6,13 41.16 19,23 
Waltran . 15,58 14.77 14.38 40,48 1~74 
Kottonstearin . 16,23 15,37 15,00 42,17 19,78 
PalmOl. 16,62 15,65 15,24 42,86 20,11 
P:8anzentalg. 16,63 15,76 15,34 43.19 ~22 
Schweinefett 16,22 15,38 14,98 42,16 19;74 
Knochenfett 15.84 15,01 14,63 41,16 19,23 
Taig. 16,45 16.08 15,18 42.74 20,01 
OleIn. 15,71 14.88 14,50 40,82 19,11 
PaImkernBI . 20,84 19,74 19,23 64,17 26,36 
Kokos01 21,30 20,17 19,65 55,33 25,90 
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IV. Tabelle. 
V olumgewicht von Kalilauge bei l{i Grad C nach Gerlach. 

I I 

I I 

Prozent I SlIez. Iprozent Spez. Prozent 

I 
Spez. Prozent 

I 
Spez. 

Xtzkali Gewicht Xtzkali 'GeWicht Xtzkali Gewicht Xtzkali Gewicht 

1 ! 1,009 I 16 1;137 31 i 1,300 46 1,488 
2 1,017 17 '1146 32 1,311 47 1,499 
3 1,~5 18 1;155 33 1,324 48 1,511 
4 I 1033 19 1,166 ',g4', 1,336 49 1,527 
5 I 1'041 20 1,17!7 35 1,349 00 I 1,539 ,. ,~ 

6 1,049 21 1,1,88 36 1,361 51 I 1,552 
7 1,058 22 g~ 87 1,374 52 I 1,565 
8 1,065 23 38 1,387 53 1,578 
9 1,074 24 1,220 39 1,400 54 1,590 

10 i 1,083 25, 1,230 40 1,411 55 1,604 
11 1092 26 1,241 41 1,425 56 1,618 
12 1;101 27' 1,252 42, 1,438 51 1,630 
13 1,111 28 1264 43 1,400 58 1,641 
14 1,119 29 1:278 44 1,462 59 1,605 
15 1,128 30 1,288 45 1,475 60 1,667 

V. Tabelle. 
Volumgewicht von Natronlauge bei 15 Grad C nach Gerlach 

und Schiff. 

1 1,012 16 1,181 31 1,343 46 1,499 
,2" 1,023 17 1,192 32 1,351 47, 1,008 

3 1;035 18 1.202 33 1,363 48 1,519 
4 1,046 19 1,213 34 1,374 49 1,529 
5 1,059 20 1,225 35 1,384 00 1,540 

,6 1.070 21 1,236 36 1,395 51 1,500 
7 1.081 22 1,247 37 1,405 52 1.560 
8 1,092 23 1,258 38 1,415 53 1.570 
9 1,103 24 1,269 39 1,426 54 1:580 

10 1,115 25 1,279 40 1,437 05 1,591 
11 1,126 26 1,290 41 1,447 56 1,601 
12 1,137 27 1,300 42 1,456 57 1,611 
13 1,148 28 1,310 43 1,468 58 1,622 
14 1,159 29 1,321 44 1,478 59 1,633 
15 1,170 30 1,332 45 1,488 60 1,643 
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VI. Tabelle. 
Volumgewicht von SodalOsung ,'bei 15 Grad C, ihr Baume·Grad 
und ihr Gehalt an wasserfreier und kristallisierter Soda 

mit 10 Molekiilen Wasser. 

, ' . 

Spez. Gewicht I 
Prozent Gehalt an Ge1ialt elnes Kublkmeters 

LOiung an 
GradeB6, .. 

i kristallisierter 
-

.wasserfreier wasse$'.SQ4a kristaII. Soda 
Soda ' Soda in KilograJilm in Kilogramm 

1,007 1. 0,67 1,807 I 6,8 18,2 
1,014 2 '1,33 3,587 I 13,5 36,4 
1,022 ' 3 2.09 ,5;637 1 21,4 57,6 
1,029 4 2,76 ' 7444 I 28,4' 76,6 

... ·'9:251 
I 

1,036 5 3,43 I 35,5 95,8 
1,045 .6 '. 4.29 ' 11,570 i 44,8 120,9 
1,052 7 4,94 13,32J i 52.0 140,2 
1,060 8 ' 5,71 1'5;400 60,5 163,2 
1,067 9 6,37 17,180 68,0 183,3 
1,075 10 7,12 19:203 I 76~5 206,4 
1,083 11 

I 
7,88 21.252 85,3 230.2 

1,091 12 8,62 2:l248 94,0 253,6 
1,100 13 i 9,43 25,432 103,7 279,8 I 

1,108 14 10,19 27.482 112.9 304.5 
1,116 15 10,95 29.532 i 122.2 329.6 
1,125 16 11,81 31.851 i 132,9 358,3 
1,134 17 12.61 34.009 I 14~,O 385,7 
1,142 18 13,16 

I 
35,493 ! 150,3 4053 

1,152 19 14,24 38,405 I 164,1 442;4 

VII. Tabelle. 
Gehalt und Volumgewicht von PottaschelOsung bei 15 Grad C . 

. ~OIU. mgewicht I Prozentgehalt I Volumgewicht II Prozenli!lehalt I Volumgewicht I ProzentIJehalt-
der Loilung I an reiner der Losung an relUer . der Losung an felUer 

. Pottasche I Pottasche Pottasche 

1,00914 
1,01829 
1.02743 
1,0~658 
1,04572 
1,05513 
1,06454 
1,07~96 
1,08337 
1,09278 
1,10258 
1,11238 
1.12219 
1,13199 
1,14179 
1,15200 
1,16222 
1,17243 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

1,18265 
1,19286 
1.20344 
1,21402 
1,22459 
1,2~517 
1.24575 
1.25681 
1.26787 
1,27893 
1.28999 
1,30105 
1,31261 
1,32417 
1,33573 
1,34729 
1,35885 
1,37082 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

1,38279 
1,39476 
1,40:;78 
1,41870 
1,43104 
1,44338' 
1.45573 
1,46807 
1,48041 
1.49314 
1,50588 
1,51861 
1.531~ 
1,54408 
1,05728 ' 
1,57048 
1,51079 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
00 
51 
52' 
53,024,· 
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vm. Tabelle. 
Gehalt wassriger Laugen an Kali- und Natronhydrat 

bei 15 Grad C. 

Grade I Spez. I KOH I NaOH Grade I Spez. I KOH I NaOH B6 Gewicht % % Be Gewicht Ofo 0/0 

1 1,Q07 0,9 0,61 26 1 1,220 24,2 19,58 
2 1,014 1,7 1,20 27 1,231 25,1 20,59 
3 1.022 2,6 2,00 28 1,241 26.1 21,42 
4 1.029 3,5 2,71 29 1,252 27,0 22,64 
5 1,037 4.5 3,35 30 .1,263 28,0 23.67 
6 1,045 5.6 1~ 31 1.274 28,9 24.81 
7 1.002 6,4 32 1,285 29,8 25.80 
8 1.060 7.4 5~9 33 1,297 30.7 26,83 
9 1,067 8,2 5,87 34 1.308 31,8 27.80 

10 1,075 
i 

9,2 6.55 35 1.320 32.7 28,83 
11 1,083 10,1 7.31 36 1,332 33,7 29.93 
12 1,091 10,9 800 37 1,345 34,9 31,22 
13 1,100 12,0 8,68 38 1.357 36.9 32,47 
14 1,108 12,9 942 39 1,370 36,9 33,69 
15 1,11.6 13,8 1006 40 1381J 37,8 3496 
16 1.125 14,8 10;97 41 1;397 38,9 36,25 
17 1,134 15,7 11,84 42 1,410 39,9 37,47 
18 1,142 16,5 12,64 43 1,427 40,9 3880 
19 1,152 17,6 13,55 44 1,438 42,1 39,99 
20 1,162 18,6 14,37 45 1,453 43.4 4~,41 
21 1,171 19,5 15,13 46 1,468 44,6 42.93 
22 1,180 20,5 15.91 47 1.483 45,8 44,38 
23 1,190 I 21,4 16,77 48 1,498 47,1 46,15 
24 1,200 

I 
22,4 17,67 49 1,514 48,3 47,60 

25 1,210 23,3 18,58 50 1,530 49,4 I 49,02 

IX. Tabelle. 
T.echnisc.he Glyzerin-Aul!.beute einiger FeMe und Ole . 

. ~ . .. 

Theoretiseher Theoretlscher Durchschnittl. 
DurchaolmiUl. 

Auebelltj! 
Name des Verse.ifungs- GlyZ6liD- Geh&lt Gehalt an an GlY~erin 

Fettes Zahl Gehalt an Glylerin freien von 280 Be. 
von 28~ :Be. Fettsauren in der Praxi 

! 
I 0/0 0/0 0/0 "/. 

Kokosol 200-257 13,5 15,0 2-20 12,0 
Palmkernol . 247-250 13,0 14,7 2-10 32,1 
PalmO! . 200-202 10$ 12,0 12-20 8.6 
Talg .. 195-198 10,5 11,7 1-10 10,0 
OlivenOl 185-191 9,9 11,0 3-8 10,0 
Kottonol . 191-193 10 11,5 0-2 9,9 
LeinO! 190-195 10 11,5 1-3 9,5 
SesamOl 187-190 10 11,5 0,7-17 8,0 
Erdnu1301 . 189-192 10 11,5 6-25 7,6 
MaisOl . 188-191 10 11,5 0,5-2 7,5 
Knochenfett. 190-205 10 11,5 10-30 7,5 
Rizinusol. 176-180 9,5 10,5 3-6 6,5 
Tran . 185-190 9,9 11,0 1-5 6,5 
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X. Tabelle 
iiber den theoretischen Gehalt an Glyzerin und Fettsauren 
in den Fetten und Olen, sowie die" Menge des bei der 

Spaltung hinztitretenden \Vassers. 

I Menge des bei 
•• der in Theoretlscher der Spaltung 

Fett oder 01 Reing\yzerin- I von too kg Fett ~=~~ gehalt In hinzutretenderi 
tOO Itg Fett Wassers hiti!l1iteJl. 

LeinOl . 10,57 6,20 95,63 
HantOl . 10,54 6,19 95,65 
SonnenblumenBI . 10,60 6,22 95,82 
MaisiSl 10,46 6,14 95,68 
Sojabohnenol 10,M 6,17 96,66 
KottonBI • 10,63 6.24 95,61 
Erdnu1301 . 1060 6,2'.2 '90;62 
SesamBl 10;43 6,1'2 96,69 
RizinusOl . 9,94 5,83 95.89 
RiibBI 9,80 5,75 95.95 
OlivenOl 10,51 6,17 95,66 
KlauenOl": 10,63 6,24 95.61 
Japantranol: 10.46 '6,14 95,68 
Waltran .. 10.30 6,04 95,74 
KottoDatearin , 10;68 6,'!l7 95,36 
PaimOl • 10.90 6.40 95.50 
Pfl.anzentalg . 1O,9ii 6,43 96,48 
Schweinefett 10.70 6,00 95;00 
Knocbenfett . 10,46 6,14 96;68 
Talg .... 10.84 6.36 ::.62 
r.lmkernOl . 13;(\8 7,97 " ;89 
KOKOIBI 18,86 8,13 lM,27 

XI. Tabelle. 

Es geben beirn Aufiosen in 
a) 100 kg 125° Atznatron 
940 kg Lauge von 15° Be 
690 ~ • »20". 
530 • • 25° " 
420 » • 30" • 
305 • • 38" • 
290 • , 40" • 

cl 100 kg {)8" potiasche. 
905 :kg LOBUg ~n 15° Be. 
GOO. • • ilO" • 
500 • , •• 25° » 
415 • » 30" » 

Wasser: 
b) 100 kg 98 ~Soda 

590 kg L091l1lg von 20" Be. 
530. • .92°. 
458 » • 250 • 
372 • » 30° • 
310 • • 350 » 
280 • • 38" » 

d) 100 kg Kochsalz. 
920 kg Salzwasser von ;10° Be. 
740 • • • 1SO » 
615 • • 150 » 
455 • » 20° » 
005 » » 24° • 

e) 100 kgChlorkalium. 
855 kg LOBung von 10" Be. 
600 • 13° • 
555 • » l5° » 

420 » • 20""» 
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Zusammenstellung der die Verfahren zur Herstellung 
von Seifen betrefl'enden Deutschen Reichspatente aus 

den Klassen 23 und 30. 
16480 •. K1.23, vom 12. April 1881. Erloschen 1883. 
A. Ostel'berg-Gracter in Stuttgart. 
Verfahren zor Darstellong von Kernschwimmseife. 

Patentauspruch: Verfahren zur Darstellung von Kernschwimmseife aus Fetten 
unter Zusatz von l!'lohsamen u~d doppeltkohlensaurem Natron. 

1'1770. Kl. 23; vom 20. Juli 1881. Erlosch~n 1885. 
Charles S. Higgins in Brocklyn (V. St. A.). 
Neoerong in der Fabrikatlon von Seifen. 

Patentanspruch: Zusatz von krystallisierter Stearins8.ure oder Stearin zu Harz
fettseifen in ~eschmolzenem Zustande behufs Erzielung einer groJ3eren Kon
sistenz der Selfe. 

18214. Kl. 23, vom 19. Juli 1881. Erloschen 19. Oktober 18S2. 
R. Datton & Co. in Frankfurt a. M. 
Neoerong in der Selfenfabrlkation. 

Patentanspruch: Konzentrieren der mit Atznatron abgeschiedenen Unter
lauge wahrend des Neutralisierens derselben mit Fett, also vor dem Aussalzen. 

21586. KL 23, vom 1lt April 1882. Erloschen 1894. 
Dr. Oskar Liebreich in Berlin. 
Anwendollg von kaItverseifbare Fette enthaltenden Fruchten In stark zer

kleinertem Zustande zor Seifenbereitnng. 
Patentan&pruch: Verfahren zur Darstellung von Seifen aus kaltverseifhare 

Fette enthaltenden Friichten durch Behandeln der frisch en, lufttrockenen oder 
gerosteten und stark zerkleinerten Palmfrucht und Alkalilaugen und Wasser in 
den angegebenen Verhiiltnissen und nachberige Trennung der gebildeten Seife 
von der Zellulose durch Kolieren- und Abpressen. 

21906. Kl. 23, vom 20. Juni 1882. Erloschenl882. 
Klara Simon in Berlin. 
Verfahren nod Apparat znr BersteUoog von ozonhaltlgem Terpentlnol nnd 

znr Anwendnng desselben als Seifenzosatz. 
Patenta.nspruch: Die Verwendung von auf elektrischem ,Wege hergestellten 

und durch 'Terpentinol gebundenem Ozon zur Seife. 

23196. K1.23, vom 6. Juni 1882. Erloschen 1885. Reithofer & Neffe in Wien, 
Verfahreo zor El'zeogong von Selfenbliittern durch BindorchfHhrnng von 

endlosem I{ollenpapier dorch elne warme Seifenlo8nng. 
Patentanspruch: Verfahren, mit Seife iilJerzogenes Papier dadurch zu erzeugen, 

daJ3 man sogenanntes endlosesRollenpapier von einer Abrollvorrichtung in ge
spanntem ebenen Zustande iiber 8,treichlineal oder Walzen durch eine_fliissige, 
hei13e SeifenlOsung zieht, auf beiden Seiten von der iiberschiissigen Seife befreit 
und auf eine Aufrollvorrichtung roUt oder in eine Schneidevorrichtung leitet, 
wobei das Papier schon auf dem Wege von der Abstreifvorrichtung nach der 
Aufroll- oder der Scheidevorrichtung durch Passieren iiber geheizte Walzen ge
trocknet wird. 

27326. Kl. 23, vom 19. September 1883. Erloschen 1897. 
, Wilhelm Rodiger in Magdeburg. 
Verfahren der Anwendnng TOO doppelkohlensanren Salzen, um treles nnd 

kohlensaores Alkali In Seifen In das zweidrittelsaure SaIz Uberznflihren. 
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Patentansprueh: Bei der Fabrikation von Seifen aUer Art die Anwendung 
einer Ll}sung von doppelkohlensaurem Natron oder eines .and~.ren zweifit~h 
kohlensauren Salzes zur V'berfiihrung des vorhandenen frelenAtznatrons In 

kohlensaures Natron, Bowie auch zur V'berfiihrung des auf diese Weise ge
bildeten oder des in der Seite etwa schon enthaltenen, einfach kohlensauren 
Natrons in die Doppelverbindung 

(00 ONa + 200 ONa H + 2H 0) ONa ONa 2 

bei Temperaturen, welche unter der Zersetzungstemperatur des doppelkohlen
sauren Salzes liegen. 

29~90. Kl. 23, vom 8. April 1884, Erloschen 1895. 
Fabrik Chemischer Ptodukte, A. G. in Berlin. ' 
Verfaltren der Trennung des Selfenkernes von del' Unterlauge durch Zentri· 

fugieren. 
Patentanspruch: Das Verfahren zur Herstellung von Kernseifen durch eine 

80fort nach dem Aussalzen vor dem Abkiihlen vorgenommeneZentrifug-ierung 
in heiJ3em Zustande und nachheriges AbkiihIen des in geeigneten Formen 
aufgefangenen Kernes, wodurch ein Produkt erhalten wird, welches in prak
tisch-techniachem Sinne vollstandig neutral und laugenfrei ist und einegr5J3ere 
Harte und gr5J3ere spezifische Dichtigkeit, Bowie einen geringeren Wasser
geh.alt besitzt, als das nach dem bekannten Veriahren erzeugte. 

294:41. KI. 23, vom 11. Dezember 1883. Erloschen 16. April 1885. 
James Longmore in Liverpool. 
Verfahren zur Gewinnuog hellfarbiger Setre oder hellfarbiger Fettsliuren 

aus rohem Baumwollsameniil oder dessen Reinigungsrflckstiinden. 
Patentanspruch: Ein Varfa-hren zur Gewinnung hellfarbiger Seife oder 

hellfarbiger Fettsaur~)1 aus rohem Baumwollsamen51 oder aus den Reinigungs
riickstanden dieses Oles, welches Verfahren darin besteht, daB man das 01 
oder die Riickstande in irgendeiner bekaonten Weise verseift, die erhaltene 
Seifenll}sung dann 8tatt mit KochsaIz mit Atznatronlauge aussaIzt, die Unter
lauge mit dem dari_n gel5sten Farbstofl'e abzieht und endlich die zuriickblei
bende Seife durch Zusatzoxydierender oder Chlor abgebender Bubstanzen 
bleicht, eventuell noch durch eine Mineralsaure die 1!'ettsauren ausscheidet. 

346~o. Kl. 23, vom 12. Juni 1885. l!;rIoschen 1893. 
H. Schuster in Lendsiedel. 
Verfabren zur Herstellung von Kali·Ammonlakseife. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer harten Kali-Ammoniak~ 
seife durch -Verse1fen von Oliven51 oder einem ahnlichen 01 mit einem Ge
Misch von AmmoniakI5sung und KaliIauge bei maBiger Erwarmung in ge
schlossenem GeraBe. 

384:07. KI. 23, vom 9. April 1886. Erloschen 1890: 
W. Kirchmann in Ottensen. 
Verfahren lur Herstellung nentraler nnd Ilbernentraler Selle durch Zusatz 

von sulfoleinsaurem Aminoniak bzw. Snlfoleia8lure. 
Patentanspruch: Herstellung neutraler und iiberneutraler Seifen durch 

bestimmten Zusatz von sulfoleinsaurem Ammoniak bzw. Sulfoleinsaure. 

38468. KI.23, vom 7; Mai 1886. Erloschen 1892. 
G. A. Mangoldt in Frankfurt a. M. 
Verrahreo zur llerstellung elner Seife, bel deren Gebranch die Bildung 

frefen Alkalis Termleden wlrd. 
Patentanspruch: Verfa.hren zur Herstellung. einer Seife, die aus 2 Aqui

va.lenten Ba.sis, 1 Aquivalent Fettsaure und 2 Aquivalenten Kohlensaure be
steht; zur Yermeidung eines Angegriffenwerdens der IU reinigenden Gegen
stH.nde, welches Verfahren darin besteht, da.J3 den reinen oder mit sonstigen 
Alkalien oder Salzen vermischten fettsauren Salzen nach stattgefundenel' Vel'-
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bindung und nachdem die Temperatur unter 100° C gesunken ist, doppelt
kohtensanre Alkalien in eolchem Verhii.ltnis bel~emischt werden, daB der in 
den fettsauren Salzen enth80ltenen Basis ein welteres A.quivalent Kohlensiure 
gegeniibersteht, sodal3 bei der durch die Verdiinnung mit Was!er sta.ttfinden
den Zerlegung der fettsauren SaIze sich keine iitzenden Alk80lien bilden kllnnen, 
sondern aus diesen und den beigegebenen doppelkohlensalll1ln Alkalien ein
fach kohlensaure SaIze entstehen, ohne Riicksicht auf die Art der Basis (Kali 
oder Natron oder beliebige VerhaItnisse beider) lind auf den Wassergehalt 
bzw. die von letzterem abhangende aul3ere Beschaffenheit des praparates. 

40101. Kl. 23, vom 22.0ktober 1886. ,Erloschen 1887. 
Gustav Linget und Jules Viaudey in Paris. 
Nenernng in dem Verfllhren zur Herstelluag Ton Selfe nnter glelchzeltlger 

GewiltRDng elaer SlyZ'eriohaltigen Laage. 
Patentanspruch: Verfahren zur Verseifung der Fette, dadurch gekelln

zeiehaet, daJ3 letzere unter gewiihnlichem Luftdruck zu gleicher Zeit mit 801-
kalischen Laugen von 00 bi.s 40° Be. und einer gesittigten SahllSsung bahan
deit werden. 

48840. Kl. 23, vom 22. Juli 1887. Erloschen 1889. 
Karl Polony in Whm. 
Verfahren zor Herstellll1lg von Natronsetre bel Verseifung der Fette mittels 

Ammonlak. 
Pa.tentanspruch: Ein Vel'fahren der Herstellung 'Von Natronseifen, wesent

Hch charakterisiert durch die Umwandlung einer auf bekannte Weise her
gestellten Ammoniakseife in eine Natronseife durch direkte Behandlun'g der 
ersteren mit Kochsalz. 

46t80. Kl. 23, vom 5. April 1888. ErloBchen 1893. 
Wilhelm R6diger in Firma Kluge & Co. in Magdeburg. 
Verfaflren zur Darstellullg harter Seiten. 

Patentanspruch: Darstellung harter Seifen aUB harzsaurem Na.tron durch 
Einmischu:m.g von wasserentziehenden Stoffen, besonders wasserfreiem koblen
saBren Natron in dasselbe. 

4:9119. Kl. 23, vom 22. Mii.rz 1888. ErloRchen 1893. 
John Thomson in London. 
Herstellnng Ton antlseptisehen Seifen. 

Patentanspruch: Die BersteUung von antiseptischen Seifen durch ZU8atz 
von Queeksilherjodid, in Jodk1tlium im :(JbeTSchuJ3 'geHist, oder "Von Q1:leck
sfl'be\'kar"bonat oder Qu.e'cksilberzyanid, in Kalium- oder Natriumhydratim 
Oberschlfl3 gel6st, zu der noch nicht ers'talTten oder im Wasserbad erweicliten 
Seifenmasse. 

5081'i. Kl. 23, vom 14. November 1S88. Erloschen 1893. 
Wilhelm R1Idiger in }I'irma Kluge & Co. in Magdeburg. 
Neo:el"ll8g In der Dameilattg 'liarter Hnr~fen. 
Zusatz zum Patent Nr. (5960 VOm 5. April 1888. 

Patentansprilche: 1. Bei der im H80nptpatent Nr. 45960 bescnriebenell Dar
stellung harter Harzseifen das Verfahren, den Zusatz des wasserfreien,kohlen
sauren Natriums zu dem harzsauren NRotrium so zu regulieren, daB ein hades 
Hydrat des letzteren sich bilden kann, indem a) die Bindung d~s fl:benehfis
sigen Wassers durch das zug8CIetzte wasserfreie Natriumkarbonat 'mittels 
TemperaturerMhung bis auf 00" oder dUrch Zusatz von 6% Chlornatrill111 
oder durch beide Mittel gefllrdert wird, oderb) bei Vorhsndensein von 'Weicben 
wasserarmen, harzsaurem Natrium die Bildnng des Hydrats durch Zusa.iz von 
Wasser oder KrystaUsoda in auszuprobierender Menge herbeigeflihrt WiN. 

2. Die Anwendung dieses Verfahrens auf die Herstellung von Hatdett
geifl!lll,neren an Natron gebnndene Siliren zu mehr a.ls ijO%aus,Barzseilen 
bestehen. ' 
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oUDG. Kl. 23, vom7. Juli 1889. Erloschen 1903. 
Dr. phil. Heinrich Eurich in Karlstadt a. .M. . 
Verlabren zur Herstellung Ton harten Natron. nud Kaliseifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von harten'Kali- und Natron
seifen und Kalinatronseifen durch EingieBen von geschmolzenem Alkali in 
geschmolzenes Fett oder Harz in diinnem Strahle unter fieiBigem Umriihren 
ond Erhaltung des Gemisches auf einer Temperatur nicht unter 1()()'> 0, bis 
die Verseifung vollstii.ndig beendigt ist. 

00066. Kl. 23, vom 25. Februar 1890. Erloschen 1905. 
Antatole des Cressonieres und Ernest des Cressonieres, beide in Briissel. 
Verlahren nnd Wlllzenstuhl zur Herstelluug Ton harten und Toilette8eifen. 

Patentanspruch: Ein Verfahren zur Herstellung von harten bzw. Toilette
seifen, bestehend in Behandlung der fiiissigen Seifenmasse in der Weise, daB 
sie sofort nach Austritt aus einem Reservoir dUl'ch eine unter demselben an
geordnete Vorrichtung die Form eines diinnen, sich kontinuierIich durch all
mli.hliches Erstarren bildenden Bbttes annimmt, welches in dem MaLie, wie 
6S entsteht, in der erforderlichen Weise durch warme Luft getrocknet, und 
danach der weiteren iiblichen Behandlung iibergeben wird. 

68006. Kl. 23, vom 19. Juli 1890. Erloschen 1894. 
Franz Scherb in Tiirkheim bei Colmar. 
Herstellung elner neuen SeUe. 

Patentanspruch: Herstellung einer neuen Seife durch Einwirkung eines 
Gemisches von TerpentinOl, zitronensaurem Ammoniak und Schwefel bei einer 
Temperatur von 40 bis 45° C auf eine Schmelze aus gew6hnhcher Seife und 
Atznatron, Pottasche oder Ammoniak. 

GI3S!!. KI. 23, vom 12. Mai 1891. Erloschen 1893. 
Alexander Grii.ger in Miihlhausen i. Thiir. 
Verlabren mlttels erhltzt"r Luft Seite zu sled en. 

Patentanspruch: Wie Titel. 

GU!!'i. Kl. 23, vom 4. November 1891. ErIoschen 1893. 
Heymann Bloch in Kopenhagpn. 
Verfahren zlIr Herstellung quillajabaltlger Selte. 

Patentanspruch: Verfahren zur Fabrikation von quillajahaltiger Seife, da
rin bestehend, daB man die Quillajarinde mit destilliertem Wasser mazeriert, 
den Riickstand unter Dampfdruck mit siedendem Wasser behandelt, den 
hierbei verbliebenen Riickstand der Destillation mit hochgespanntem Dampf 
unterwirft, das Gemisch der bei dies en drei Operationen gewonnenen Fliissi~
keiten durch Verdampfen einengt, das· in dem Extrakt enthaltene Harz mIt 
Kali oder Natron verseift und nun mit reinster Kali- oder Natronseife mischt. 

71180. KI. 23, vom 8. Juni 1892. Erloschen 1893. 
William Baynum Brittingham in New-York. 
Selte mit Zusatz Ton wolfrllmsouren Alkallen. 

Patentanspruch: Bei Seifen und ii.hnlichen zur Reinigung dienenden Kom
positionen der Zusatz. von wolframsauren Alkalien zum Zwecke, die·reinigende 
Wirkung dieser Seifen usw. zu erh6hen und dieselben weicher und fiir die 
Verwendung in kaltem Wasser geeignet zu machen. 

71190. Kl. 23, vom 6. Mai 1892. Erioschen 1898. 
J. D. Riedel in Berlin.. . . . 
Verlahren nr BersteUung Ton Seifen, welche Schwelel chemlseb gel)lindeD. 
. enthalten. ' 

Patentaiulpruch: Verfabren zur Herstellung von Seifen, .welche Schwefel 
chemisch gebunden enthalten, darin bestehend, daB man unge8!1.ttigten Kohlen-

Schuuth, Handbuch der SeireuCabriklltion. 5. Aufl. 4a 
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wasserstoffreihen angehorige FeU- oder Harzsauren oder Fettsaurerester (natiir
Hche Fette und Ole) mit Schwefel auf 120 bis 1600 erhitzt, wobei Addition 
des letzeren stattfilldet und dann die so erhaltenen Thiosauren'und Thiofette 
fiir sich oder unter Zusatz ungeschwefelter Fette, bzw. Fett- und Harzsauren 
unter Vermeidung hoherer Temperatur durch Basen verseift. 

a921~ Kl. 23, vom 4. Februar 1893. Erloschen 1895. 
J, Trabert in .Leipzig. ' 
Verfllhren ZUl' Darstellung yon N-atronseifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Natronseife, bestehend in 
der Umwandlung einer auf bekanntem Wege hergestellten Ammoniakseife 
durch direkte Behandlung derselben mit phosphorsaurem Natron. 

7360~. Kl. 23, vom 13. Januar 1892. Erloschen 1902. 
Georg Schicht in Au13ig a. d. Elbe. 
Herstelluug yon festen KnIt. und Kalinatronseifen. 

Patentanspruch: Verfabren zur Herstellung von festen Kali- und Kali
natronseifen, darin bestehend, da13 man in hocherhitzte konzentrierte Kali
odel' Kalinatronlauge Fett von niederer Temperatur einfliel3en la13t, um so 
einerseits ein Anbrennen beim Eindampfen und andererseits eine Braunung 
des Fettes, sowie eine Verunreinigung durch Anfnahme von Metallverbin
dungen zu verhindern. 

82424. Kl. 23, vom 19. Mai 1894. Fur nichtig erklart Reichsgericht 31. 1. 98. 
August Lubn & Co, in Barmen-Ritter,hausen. 
Fadenformige Salmlak.Terpentinselfe. 

Patentanspruch: FadenfOrmige Salmiak-Terpentinseife, bei der das Zu
sammenbacken der Faden und das Verfluchtigen von Salmiakgeist und Ter
pentin !lurch Vermischung der nicht getrockneten Seifenfaden mit einem aus 
Seire und Soda bestehenden Pulver verhiitet wird. 

83<1:81. Kl. 23, vom 7. August 1894. Erloschen 1904. 
Dr. Jos. Oskar Klimsch in Wien. 
Verfahren zur Herstellung harter Hnrzseifen. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung von harten Harzseifen, da
durch gekennzeichnet, da13 die Harzsaure und das erfo~derliche Alkali in fein 
gepulvertem Zustand aufs innigste gemiscbt und miteinander vereinigt werden. 

2. Eine gleichma13ige Befeuchtung (Bespritzung, Benetzung) der pulveri
sierten Harzalkalimischung gemal3 Anspruch 1 mit einem oder mehreren ge
eigneten Binde- oder Fullmitteln. 

89180. Kl. 23, vom 4. Dezember 1895. Erloschen 1910. 
W. Rodiger in Firma Kluge & Co. in Magdeburg. 
Darstellung Ammoniak entwickelndel' WaschmitteI. 

Patentanspruch:. Darstellung beim Gebrauch Ammoniak entwickelnder 
Seifenpulverund anderer alkalischer Waschmittel durch VermiRchen der 
Seifenpulver usw. mit einem Ammoniaksalz, dessen Siiure mit Natron ein 
krystallwasserhaltiges Salz bildet. 

----
91142. KI.23, vom 6 September 1896. Erloschen 1910. 
W. Rodiger in Firma Kluge & Co. in Magdeburg. 
Darstellung Ammoniak entwickt-Ind('r Wnschmittel. 
Zusatz zum Patente Nr.89190 von: 4. Dezember 1895. 

Patentanspruch: Behufs Verwendung auch solcher Ammonsalze, deren 
Saure mit Natron kein krystallwasserhaltiges Salz bildet, zur Darstellung beim 
Gebrauch Ammoniak entwickelnder Waschmittel eine Ausfuhrungsform des 
Verfahrens nach Patent Nr.89180, dadurch gekennzeichnet, da13 zum Zweck 
der Wasserbindung ein wasserbindendes Salz, in erster Linie wasserfreies 
kohlensaures Natron, mit dem Waschpulver vermischt witd. 
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92017,. Kl.28, vom 24.1uli,1894. Erloschen 1909. 
Dr: R.-Gartenmeister in Elberfeld. ' 
Verfahreo zur Rentellung fester, beDZiolosUcher Seifeo. 

Patentansprueh: Verfahren zur Herstellung eines in Kohlenwassersto:ft'en, 
im s}>!!ziellen Benzin, ohne andere Zusitze Hlsliehen, festen, sauren Natron
oder Kalisalzes der 61sbre, dadurch gekennzeichnet, da13 dasselbe als Hydrat 
entsprechend der Formel: 

C1sH3302Na, C1sH34,o2 + 4 H20 
dargestellt wird, entweder aus der neutral en Seife mit' 6lsILure oder durch 
halbe Zersetzung der neutralen Seife in Gegenwartvon Wasser. 

94098. Kl. 23, vom 6. Oktober 1896. Erloschen 1897. 
John Wesley, Bowen in Baltimore. 
Verfllhreo zor Rerstellong Ton Selfenpulver. 

PatentaDspruch: Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver, gekenn
zeichnet durch den Zusatz warmer LeimlOsuDg zum Seifengut: zum Zweck 
einer Granulierung der Seifenmasse. ' 

9'Z 71 ii. Kl. 23, vom 24. JUDi 1897. Erloschen 1904. 
Dr. Adolf JoUes in Wien. 
Verfahren zur Rerstellung asbesthaltlger Selte. 

Patentanspruch: Verfahren zur HerstelluDg von Seife, welche als mine
ralisches Fiillmittel fe n Asbest (Asbestpulver) enthltlt, darin be
stehend, daf3 einem m ge zu verseifenden vegetabilischen oder ani-: 
malischen Fett, Qder F  ()der Fettsil.uren, oder Harzen wil.hrend dell 
in bekannter Weise vo den Verseifungsprozesses Asbest in fein ver
teilter Form und in e igen, alkalis chen Lilsung suspendiert, zuge
setzt wird. 

99904. Kl.23, vom 9 1897. Erloschen 1900. 
Ernst R08t in Dresden
Verfahren und Elorlc Herstellung pulverformlger Selfe. 

Patentansprueh: 1
gekennzeichnet, daJ3 fli
oder feinen Strahlen 
zur Erstarrung gebrae

104616. Kl. 23, vom 
Mathias und' Emil Sch
Vedahren zur Rentel

Patentanspruch: V
Sto:ft'en, dadurch geke
stellung oder eventue
z?gefiihrt werden, zum
zielen. 

1124:06. Kl. 23, vom 
Wilh. Schuch in Firma
Verfahrcn zur Herste

Patentanspruch: V
dadurch gekennzeichne
Hilhnereies mit Forma
Verseifung auf kaltem

118028. Kl. 23, vom 
Josef Kiinstner in Obe
Verfahren zor Rerste
in zerteilte
it Alkalilau
ettgemisch,
rzuneb.men
iner waJ3r

. Dezember 
. 
htnng zur 

. Verfahren der Herstellung von Seifenklein, dadurch 
issige Seil'e mittels einer Zentrifuge in Form von Tropfen' 
gegen einen Strom kalter Luft geschleudert, dadurch 
ht nnd getrocknet wird. 

14. August 1898. Erloschen 1913. 
aaf in Enpen. 
lon g TOn fttlchtlge StoA'e enthaltenden Seifen. 
erfahren zur Vermischung von Seifen mit fliiehtigen 

nnzeichnet, daJ3 letztere der Seife wli.hrend der Her
ll auch der fertigen Seife in dampffOrmigemZustand 

 Zwecke, eine mllgliehst innige Vermisehung zu er

27. Mai 1~7. Erloscheli 1904. 
 Karl Keller in Niirnberg. 
llnng elwei.6haltlger SeUe. 
erfahren zur Herstellung einer eiweil3haltigen Sei£e, 
t, daJ3 natiirliches Albumin bzw. der Gesamtinhalt dell 
ldehyd versetzt und dem Fett und der Lauge vor der 
 Wege zugefiigt wird. 

18. Mllrz 1899. Erloschen 1909. 
rsedlitz bei AuJ3ig a. d. Elbe. 

lluDg Ton Selfenpolver. 
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fungsprozesses oder der fertigen Seife die nach Patent Nr. 132660 geschiitzten 
organischen Verbindungen des Quecksilbers beimischt. 

140846. Kl. 23, vom 20. August 1899. Erloschen 1908. 
Adolf Klumpp in Lippptadt i. W. 
Verfuhren zur Herstellung einer Leimscife mit den Eigenschaften eioe 

abgesetzten Kernseife. 
Patentanspruch: Verfll.hren zur Herstellung einer Leimseife mit den Eigen

schaften, dem Aussehen und dem Fettgebalt einer abgesetzten Kernseife, da
durch gekennzeichnet, daB man die Fette mit hochprozentiger Lauge einer 
verhaltnismaBig geringen Menge geeigneter Salze, wie Kochsalz, Soda, Pott
asche, Ammoniumkarbonat u. dgI. loshchen Salze der Alkalien verseift. 

U1696. Kl. 23, vom 23. April 1902. Erloschen 1908. 
Adolf Klumpp in Lippstadt i. W. 
Verrahrell zur Herstellung einer LelRlseife mit den Eigenschoften cineI' 

abgesetzten Ket·nselfe. Zusatz zum Patent 140846 vom 20. August 1899. 
Patentansprnch: Eine Ausfiihrung~form des Verfahrens nach Patent 140846, 

dadurch gekennzeichnet, daB der aLJgerichteten Seifenmasse die Salze-nicht 
in pulverfOrmigem Zustande, sondern in konzentrierter, bzw. heW gesattigter 
Losung hinzugefiigt werden. 

U9336. Kl. 23, vom 9. Mai 1903. Erloschen durch Verzicht 14.8.1916. 
H. Giel3ler und Dr. H. Bauer in Stuttgart. 
Verfabren zur Herstellung yon nicht iitzenden, aktiven Sauerstoft' ent· 

wlckelnden Seifen. 
Patentaospruch: Verfahren ZUl' Herstellung von nichtatzenden, aktiven 

Sauerstoff entwickelnden Seifen fiir Reinigungs-, Bleich-, antiseptische und 
kosmetische Zwccke, dadurch gekennzeichnet, daJ3 man gewohnlicher Grund
seife ein Alkali- oder Ammoniumpalz der tJbersauren des Bors- oder Kohlen
stoffes, entweder im gepulverten Zustand oder mit glyzerinfreien Fettkorpern, 
wie Lanolin, Walratlosungen, Vaselin oder Paraffin, zu einer Salbe verriebell, 
einverleibt. 

149793. Kl. 23, vom 6. Juli 1900. Erloschen 1911. 
Arthur Wolff in Bre@lau. 
Verrabreu znr Darstellnng eIDer Splrltnsseife von bobem Schmelzpunkt. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Spiritusseife von hohem 
Schmelzpunkt, dadurch gekennzeichnet, daB man bochprozentigem Spiritus 
erhebliche Mengen fester Natronseife (entsprechend 6 bis 20Prozent wasser
freier Seife) zusetzt. 

11)6108. Kl. 23, vom 18. Dezember 1902. Erloschen 1917. 
Peter Krebitz in Miinchen. 
Verfahren znr Herstellnng einer unloslichen Seife, deren Beschall'enbeit 

eine leichte .!bscbeldung des Glyzrrins ermoglicht. 
Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer . unloslichen Seife von 

einer die leichte Abscheidung des Glyzerins ermoglichenden Beschafienheit, 
da.durch gekennzeichnet, da.J3 man das aus Neutralfett und einem Metallhydrat 
(z. B. Kalkmilch) bestehende Gemisch zum Sieden bringt und hierauf bei ab
gestelltem Feuer mehrere Stunden gedeckt stehen UiJ3t. 

167737. Kl. 23, vom 27. November 1903. Erloschen 1908. 
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Romer in Frankfurt a. M. 
Verfahren zur Darstellung anti8eptischer Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung antiseptischer Seifen, darin 
bestehend, daB man Seifen beliebiger Zusammensetzung mit Zinksuperoxyd 
versetzt. 
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108929. KJ. 23, vom 27. April 1904. Erloschen'1908. 
Wilhelm Heckhausen in Harburg a. d. E. 
Verfahren zur Verseifuug von Fettsiiuren und Harzen mlttels AllmU

karbonaten. 
Patentanspruch: Verfahren zur Verseifung von Fettsauren und Harzen 

mittels Alkalikarbonaten in geschlossenen Kesseln nnter Druck bei gleich
zeitiger Gewinnung der entstehenden gasformigen Nebenprodukte (Kohlen
saure), dadurch gekennzeichnet, daB die aus dem Kochkessel entweichenden 
Gaee in einen Windkeseel geleitet werden. aus dem sie nach Reinigungs
apparaten und von diesen nach der' Verbrauchsstelle gelangen konnen. 

167240. KJ. 23, vom 12. Juni 1904. Erloschen 1911. 
HugoSchladitz in Prettin a. d. E. 
Verfabren zur Entfernung des Harzfarbstoft.'es aus Harzseifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Entfernung des Harzfarbstofl'es aus Harz
seifen mittels Kochsalz, gekennzeichnet durch die Verwendung einer Koch
salzlOsung von solcher Konzentration, daB sie sich mit den von ihr aufge
nommenen Verunreinigungen tiber der Harzseife abscheidet. 

183187. KJ. 23, vom 22. Mai 1904. Erloschen 1917. 
Paul Horn in Hamburg. 
Verfahren zur Herstellnng nentraler Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen, gekennzeich
net durch den Zusatz von Albumosen zur fiiissigen oder festen, fertigen Seife. 

183673. Kl. 23, vom 21. Marz 1906. Erloschen 1907. 
"Centaur" Chemisch-technische Fabrik in Berlin. 
Verfabren znr Herstellung von Schanmseife durch Einbringen von Luft in 

die Seife. 
Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Schaumseife durch Ein

bringen von Luft in die Seife, dadurch gekennzeichnet, daB PreBluft in den 
Seifenleim eingedriickt wird, zum Zwecke, eine bessere Schaumbildung und 
gleichzeitige Abkiihlung der Seifenmasse zu bewirken. 

189208. KJ. 23, vom 23. August 1906. Erloschen 1909. 
Simon Berliner in Beuthen O. S. 
Verfabren zur Herstellnng von desinftzlerrenden Seifen unter Verwendnng 

von Paraformaldehyd. 
Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen 

unter Verwendung von Paraformaldehyd, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Paraformaldehyd in Kalkwasser gelOst der fiiissigen Seife kurz vor dem Er
starren zugesetzt wird. 

189681). KJ. 23, vom 24. August 1906. Erloschen 1913. 
Peter Krebitz in Miinchen. 
Verfahren zur Umsetzong von Kalkseife in Natron. oder Kaliseife. 

Patentanspruch: Verfahren zur U mAetzung von Kalkseife in Natron- oder 
Kaliseife, dadurch gekennzeichnet. daB die Umsetzung mit Ammoniumkarbonat 
in Gegenwart von Natrium- oder Kaliumchlorid, oder Natrium-, oder Kalium
sulfat zweckmaBig bei hoher Temperatur (bei etwa 60 bis 100°) in geschlosse
nen GefaBen oder bei gewohnlicher Temperatur erfolgt, wobei sich die 
Kalkseife mit dem' Ammoniumkarbonat zunachst zu Ammoniakseife und 
kohlensaurem Kalk und die Ammoniakseife wahrend des Entstehens mit dem 
Chlornatrium oder Chlorkalium bzw. Natriumsulfat oder Kaliumsulfat tu 
Natron bzw. Kaliseife und Chlorammonium bzw. Ammoniumsulfat umsetzt. 

189873. Kl. 23, vom 14. Juli 1904. Erloschen 1908. 
ChemiAche Werke G. m. b. H. (vorm. Dr. C. Zerbp) in Freiburg i. Br. 
Verfahren zur Herstellung einer Seife gegen Bleiverglftung. 
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Patentanspruch: Verfahren ZUl' Het:stellung einer Seife gegen B1eiver
giftung u. dgl., dadurch gekennzeicbnet, daB eine mit einer geniigenden Menge 
von Schwefelalkalien versehene Seit'e mit Va~eline versetzt und BchlieBlich 
mit einem luftundurchHl.ssigen Oberzug umhllllt wird. 

191900. KI.23, vom 25. August 1906. Erloschen 1908. 
Dr. Leopold Sarasan in Hirscbgarten bei Berlin. . 
Verfshren zur Herstellung Onssiger, skUven Schwefel enthsltender Seife. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung fiiissiger, aktiven Schwefel 
euthaltender Seife, dadurch gekennzeichnet, daB man in fiiissige Seife Schwefel
wasserBtoffgas bis zur Sattigung einleitet. 

193662. Kl. 23, vom 10. Marz 1904. Erloschen 1916. 
Firma Paul Horn in Hamburg. 
Verfshren zur Herstl'lIong neutraler Seiten. 

Patentanspruch: Verfabren zur HerBtellung neutraler Seifen, gekennzeich
net durch Verwendung einer alkoholischen LOBung des aus Kasein durch Be
handeln mit Alkali und Fallen mit Saure erhaltenen Spaltungsproduktes als 
alkalibindendes Mittel. 

197226. Kl. 23, yom 3. Juli 1907. Erloschen 1909. 
Otto Schmatolla in Berlin. 
Verfahren zur Darstellung medikamentliser Seifen. 

Patentanspruch: 1. Verfahren zur Darstelhmg medikamentoser Seifen, 
denen die wirkBamen Bestandteile medizinisch gebrauchter Drogen einverleibt 
sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Drogen mit Fettsaure. Harzsauren oder 
deren Gemischen behandelt und die von den Drogen getrennten sauren Aus
Ausziig~ verseift werden. 

2. Verfahren zur Darstellung Von Seifen nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, daB die Drogen mit sauren, fettsauren oder sauren, harzsauren 
Alkalien behandelt und die gewonnenen Ausziige hierauf vollsta,ndig verseift 
werden. 

200684:. Kl. 23, vom 12. August 1906. Besteht noch. 
Verpinigte Chemische Werke, Akt.-Ges in Charlottenburg. 
Verfahren zur Herstellung gebleichter Seife. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung geblei~hter Seife, dadurch ge
kennzeichnet, daB wahrend del' Verseifung wasserlosliche Alkalisalze der Per
sauren zugesetzt werden. 

203193. Kl. 23, vom 17. Juni 1906. Besteht noch. 
Gebr. Korting, Akt. Ges. in Linden bei Hannover. 
Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver aus wasser
baltiger Seife durch Zerstauben der in einem Druckbehalter erhitzten Seife, 
dadurch gekennzeichnet, daB die wasserhaltige Seife durch von unten in den 
Druckbehalter eingefiihrten Dampf ho~h erhitzt und dann unter Aufrechter
haltung des Dampfdruckes ausgeblasen wird. 

~16828. KI. 23, vom 20. Mai 1908. Besteht noch. 
Dr. Walter Sehrauth und Dr. Walter Schoeller in Charlottenburg. 
Verfahren zur Herstellnng desintlzierender Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung desinfizierender Seifen, dadurch 
gekennzeichnet, daB man dem Seifenkorper alkalisch reagierende Alkalisal,ze 
komplexer Quecksilberkarbonsauren der aliphatischen und aromatischen Reihe 
beimischt. 

221623. Kl. 23, vom 25. September 1908. Erloschen 1917. 
Dr. Paul Runge in Hamburg. 
Verfahren zur HerstelluDI!' neutrnler Seifen. 
Zusatz zum Patent Nr. 183187 vom 22. Mai 1904. 
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Patentanapruch:Abll.nderung des durch Patent Nr.183187 geschiitzten Ver
fahrens zur Herstellung neutraler Seifen, dadurch gekennzeichnet, da.B an 
Stelle Albumosen eine alkalische oder schwefelalkalische Albumosenl6sung 
mit einer dem vorhandenen Alkali entspreehenden Menge von Fetts!i.uren er
wa.rmt wird. 

111891. Kl. 23, vom 18. Mai 1909. Besteht noch. 
Dr. Rudolf ReiB in Charlottenburg. 
Verfabren zur Herstellung von meehanisch wlrkenden Selfen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von mechanisch wirkenden 
Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB man Kali- oder Natronseifen, bzw. Seifen
pulver mit gepulverter Reservezellulose, z. B . .Jj;lfenbeinnuBmehl, vermischt. 

118139. KI. 23, vom 22. Dezember 1908. Erloschen 1912. 
Dr. Karl Roth in Darmstadt. 
Verfahren sur Berstellung anorgBnisehe Kollolde entbaltender Selfen • 

. Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung anorganische Kolloide ent
haltender Seifen, darin bestehend, daB man ge8chmolzene Kali- oder Na.tron
seifen oder ihre konzentrierten Losnngen mit lOslichen Metallsalzen und den 
!i.quivalenten Mengen !i.tzender Alkalien versetzt, worauf die die betreffenden 
Metalle als kolloidale Oxyde, bzw. Hydroxyde enthaltenden Seifen durch 
Digerieren mit wenig Wasser oder durch Dialysieren von den bei der Reaktion 
gebildeten 16slichen Salzen und iiberschiissigem Alkali befreit und durch Ein
dampfen zur gewiinschten Konsistenz gebracht werden. 

2. Ab!i.nderung des Verfahrens nach Anspruch 1 zwecks Herstellung kol
loidale Metalle enthaltender Seife, dadurch gekennzeichnet, daB man in dem 
nach Anspruch 1 erhlUtlichen Reaktionsprodukt vor seiner Reinigung und 
Einengung die Metalloxyde bzw. Hydroxyde durch Reduktion in die ent
sprechenden Metalle iiberfiihrt. 

3. Ab!i.nderung des Verfahrens nach Anspruch 1 zwecks Herstellung von 
kolloidalen, weiJ3es Pr!i.zipitat enthaltenden Seifen, dadurch gekennzeichnet, 
daB man als Metallsalz I.,luecksilberchlorid und statt der atzenden Alkalien 
Ammoniak verwendet. 

131698. Kl. 23, vom 10. DezeD;lber .1907. Besteht noch. 
Gebriider Korting, Akt.-Ges. Lin4en bei Hannover. 
Vcrfahren znr Herstellung .von Selfenpulver. Zusatz zum Patent 203193 

vom 17. Juni 1906. 
Patentanspruch: Ab!i.nderun~ des durch Pat,ent 203193 geschiitzten Ver

fahrens zur Herstellung von Selfenpulver oder anderen alkalis chen Wasch
praparaten, wie Soda, durch Zerstii.uben mittels Dampfes, dadurch gekenn
zeichnet, daB als Verdampfungs- und Zerstaubungsmittel iiberhitzter Dampf, 
hoch erhitzte Luft u. dgl. benutzt wird, und die Zufiihrung dieser Mittel zu 
der auf den geeigneten Druck gebrachten Seifenmasse bzw. Soda16sung erst 
in dem Zerstaubungsapparat erfolgt. 

133437. Kl. 23, vom 4. September 1909. Besteht noch. 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld. 
Verfahreu zur Herstellung deslnflzlerender Selfen. 
Zusatz zum Patente Nr. 216828 vom 20. Mai 1908. 

Patentanspruch: Abanderung des durch Patent Nr. 216828 geschiitzten Ver
fahrens zur Herstellung deainfizierender Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB 
man die dort verwendeten alkalisch reagierenden Alkalisalze komplexer Queck
silberkarbonsll.uren durch die freien komplexen Quecksilberkarbonsll.uren 
ersetzt. 

134469. Kl. 23, vom 6. Oktober 1909. Erloschen 1912. 
Dr. Julius Morgenroth in Berlin. 
Verlahren sur Darstellung selfenhaltlger Eiwel6kiirpcr. 
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Patentansprflche: 1. Seifenhaltiger' EiweiBkllrper, dadureh gekennzeich~ 
net, daB er die Seifein adsorbierter Form enthalt, sodaB er seinen Seifen
gehalt nur an Suspensionen, die Seife lIU binden vermllgen, abgiht. 

2. Verfahren zur Darstellung seifenhaltiger EiweiBkllrper, der in Anspruch 
1 gekennzeichneten Art, dadulch gekennzeir.hnet, daB IOsliche Seifen in wall
riger oder schwach kochsalzhaltiger Lllsung mit koaguhertem, tierischem Ei
weill l!i.ngere Zeit geschiittelt werden, um die Seife von letzterem ad~orbieren 
zu lassen, worauf die seifenhaltigen Koagula vom fiiissigen Teil der Mischung 
getrennt werden. 

136196. Kl. 23, vom 15. April 1909. Erloschen 1914. 
Nauton Freres et de Marsag in Saint-Quen, Seine, und Theodore Fancois Tesse 

in Paris. 
Verfahren zur Herstellung einer neutr.len Seifenpaste. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung einer neutralen Seifenpaste, 
dadurch gekennzeichnet, daB man einer alkalis chen Grundseife ein neutrales, 
im wesentlichen dirizinusOlschwefelsaures Alkali enthaltendes Alkalisulforizi
nolat zusetzt, und zwar in solchem OberschuB, daB nicht nur das freie, son
dern auch das beim Gebrauch der Seife infolge Hydrolyse frei werdende Alkali 
durch daB dirizinusillschwefelsaure Alkali unter Abspaltung des Glyzerinrestes 
gebunden wird. 

2. Ausf"dhrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadureh gekenn
zeichnet, daB ein Gemisch von 15 Teilen dirizinuslllschwefelsaurem Natron 
mit 10 Teilen geschmolzener, weicher Kaliseife auf etwa 90° erhitzt wird. 

246123. KJ. 30, vom 16. Dezember 1910. Erloschen 1916. 
Dr. Kurt Riilke in Berlin. 
Desinftzlerende Seife. 

Patentanspruch: Desinfizierende Seife, gekennzeichnet durch einen iiber 
10% betragenden Gehalt an Fenchon. 

246479. KJ. 23, vom 19. November 1910. Erloschen 1916. 
Karl Ph. Kroning, jun. in Bremen. 
Vertahren zur Her8tellung von SchwlmmseUe durch Einfiihren yon Sauer

stoW in den Seifenlelm. 
Patentanspruch: Verfahren zur HerstelJung von Schwimmseife durch Ein

fiihren von Sauerstoff in den Seifenleim, dadurch gekennzeichnet, daB der 
noch heiBfliiasige Seifenleim durch ein durchlochtes und von einem mit Sauer
stoff gespeisten BeMlter umgebenes Rohr oder dgl. hindurchgeleitet wird, 
in dem der Seifenleim unter bestandigem Umriihren mit dem durch die 
Bohrungen unt~ Druck eintretenden Sauerstoff innig vermischt wird. 

146880. Kl. 23, vom 23. Januar 1910. Besteht noch. 
Farbenfabtiken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld. 
Verfahren zur Darstellung desinflzierender Seifen. 

Patentansprnch: Verftthren zur Darstellung desinfizierender Seifen, dadurch 
gekennzeichnet, daB man dem Seifenkllrper die Anhydride oder Salze von 
Oxyquecksilberphenolen zusetzt. 

148667. Kl. 23, vom 3. Juni 1910. Beateht noch. 
Dr. R. Worms in Berlin. 
Vertahren Bur Herstellung haltbarer, fester Kaliseifen, die kriirtlgen 

Schaum gebeo. 
Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung haltbarer, fester Ka1iseifen. 

die kraftigen Schaum geben, dadurch gekennzeichnet, daB man neutrale Fette 
oder Fettsauren in Gegenwart hO.!lhschmelzender Fette, beaonders tierischer 
Wachsarten, mit Pottasche odeI' Atzkali verseift. 
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14:8958. Kl. 23, Yom. 26. November 191t; Besteht noch. 
Dr. Friedrich August Volkmar Klopfer in Dresden-Leubnitz. 
Verfah"en ZUl' Behandlung von Pflanzenelwe1.6 zwee.ks Verwendung In der 
Seifenfabrikation. 

Patentanspruch: Verfahren zur Behandlung von PflanzeneiweiB zwecks 
Verwendung in der Seifenfabrikation, dadurchgekennzeichnet, daB da.s Pflanzen
eiweiB vor Einverleibung in die Grundseife mit Glyzerin allmahlich bis zu 
etwa 120" C erwarmt und hierbei zur Quelluntr gebracht wird, 80 daB im Ver
Iauf der Erwarmung eine zl!.he, kautschuk!i.hnhche, elastische, im Dilnnschnitt 
durchscheinende Masse entsteht. 

150164:. KI. 23, vom 13. April 1911. Besteht noch. 
Joachim Leimdlirfer in Budapest. 
Verfahren zur Herstellung von harten Kern-, Halbkern- und Leimseifen. 

Patentanspruch: Verfa.hren zur Herstellung von 11art.en Kern-, Halbkern
und Leimseifen, dadurch gekennzeichnet, daB neben den gewlihnlichen Fetten 
und Fettsauren oxydierte (geblasene) polymerisierte Halogen- oder Saure
radikale enthaltende Fette, Fettsauren oder deren Derivate bzw. deren Ge
menge unter Verwendung der der Bildung normaler, fettsaurer Salze und dem 
technisch gl'gebenenfalls erforderlichen AlkaliiiberschuB entsprechendenAlkali
menge mliglichst vollstandig verseift werden. 

250831. Kl. 23, vom 29. Oktober 1908. Besteht noch. 
Chemische Werke, vorm. Dr. Heinrich Byk in Charlottenburg. 
Verfahren zur Darstellung von aktlven Sauerstofl' enthllltenden Priiparaten. 

Zusatz zum Patent 236881 vom 22. September 1908. 
Patentanspruch: Abanderung des durch Patent 236881 und dessen Zusatz

patent 23810i geschiitzten Verfahrens zur Darstellung VO.D aktiven Sauerstotf 
enthaltenden Praparaten, darin bestehend, daB man beim Verschmelzen von 
Natriumsuperoxyd, Bors!i.ure oder Boraten unter Zusatz von Salzen statt der 
dort genannten Salze oder auBer diesen Seifen verwendet. 

204:129. Kl. 23, vom 19. Februar 1911. Erloschen 1914. 
Dr. Kurt Riilke in Berlin. 
Verfllhren zur Herstellong von desinflzierenden Seifen mit Hilfe von Ter-

penttnill und iihnllehen ptnenhaltlgen RoUlen. . 
PatentansI>ruch: Verfahren zur HerstelJung von desinfizieranden Seifen 

mit Hilfe von Terpentinlil und !i.hnlichen pinenhaltigen RoMlen, dadurch ge
kennzeichnet, daB die Einwirkungsprodukte von Sauren auf diese Ole even
tueH nach vorangegangener vlilIiger oder teilweiser Entfernung der Terpene, 
mit Seifen oder den Ausgangsmaterialien der Seifenfabrikatilln, vorzugsweise 
unter Anwendung eines Alkaliiiberschusses behandelt werden. 

204:4:69. Kl. 23, vom 11. November 1909. Besteht noch. 
Ernst Bruno Wolf und Kurt Blihme in Chemnitz 
Verfahren zur Herstellung von festen, neutralen Selfen mit hohem Gehalt 

von Kohlenwasserstofl'en oder dgl. 
Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von festen, neutralen Seifell 

mit hohem Gehalt von Kohlenwasserstotfen oder dgl. auf dem Wege der 
kalten Verseifung, dadurch gekennzeichnet, daB unter Verwendung solcher 
Mengen Alkali zur Verseifung, als sie der Theorie nach zur Neutralisation 
der gesamten vorhandenen Fettsaure erforderlich sind, das gesamte Alka.li 
gleich von vornherein unter Zugabe der Kohlenwasserstotfe mit dem Fett 
vermischt wird. 

266886. KI. 23, vom 25. Februar 1912. Besteht noch. 
Dr. Martin Ullmann in Hamburg. 
Verfnhren zor Herstellung von los1iehe Fluoride enthaItenden Seifen. 
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Patentansprfiche: 1. Verfahren zur Herstellung von 16sliche Fluoride ent
haltenden Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB die Fluoride in Form des 
Reaktionse-emischeR aus. SilikoHuoriden und Alkali verwendet werden, wobei 
das ReaktlOnsgemisch der Seife wl!.hrend oder nach ihrer Fertigstellung zu
gesetzt werden kann. 

2. Ausfi1hrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch. gekenn
zeichnet, daB die Silikofluoride dem ZU verseifenden Fett zugesetzt, sodann 
die notwendige Menge Alkali zugemischt und die Seife in l1blicher Weise 
fertiggestellt wird. 

'21)861)1). KI. 23, vom 11. April 1911. Erloschen 1912. 
S. DieBer, Chem. Laboratorium und Versuchsstation fiir Handel und Industrie 

in Ziirich-Wollishofen und Dipl.-Ing. K. W ohlrab in Ziirich. 
Verlahrenzur Herstellong Ton wa~serfreieo, chemisch gebundenen Schwefel 

enthaltenden, seifeoartlgen Produkten. 
Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung von wasserfreien, chemisch 

gebundenen Schwefel enthaltenden, seifenartigen Produkten, dadurchge
kennzeichnet, daB fette Ole oder Fette mit wasserfreiem Natriumthiosulfat 
auf Temperaturen fiber 200" bis zur volligen Verseifung erhitzt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man den 
n~ch Hlissigen Seifenleimmit indifferenten Fiillmitteln odor mit antiseptisoh 
wlrkenden Stoffen versetzt. . 

1611)91. KI. 23, vom 1. Oktober 1911. Besteht noch. 
Dr. R. Worms in Berlin. _ 
Vertahren zor Herstellung fester, nicht hygroskopischer Kaliseifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung fester, nicht hygroskopischer 
Kaliseifen, dadurch gekennzeichnet, daB man vor, wl!.hrend oder Dach der 
VerseifuDg geringe Mengen von wasserunlOslichen, unverseifbaren, Hiissigen 
oder halbHlissigen Stoffen, insbesondere Kohlenwasserstoffen, zusetzt. 

161)1)88. Kl. 23, vom 20. Februar 1912. Erloschen 1916. 
Dr. Hugo Grauert in Berlin-Halensee. 
Vertahren zor Herstellong sernmhaltiger Selfen. 

Patentanspruch: Verfahren zur HerstelluDg serumhaltiger Seifen, gekenn
zeichnet durch den Zusatz frischer oder konservierter Tierblutsera, bzw. deft
brinierten BIutes zu Seifen jeglicher Art und Form. 

1701'Z1. Kl. 23, vom 24. November 1912. Erloschen 1918. 
Dr. Walther .8chrauth in Berlin-Halensee. 
Verfahren zur Herstellung Ton danernd wirksam bleibenden. Phenolselfen 

oder dgl. 
Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von dauernd wirksam bleiben

den Phenolseifen oder dgl., dadurch gekennzeichnet, daB man Kresole und 
namentlich im Benzolkern substituierte Kresole als solche oder in gelostem 
Zustand ein.er mit Rizinolsl!.ure oder ihrensauren Derivaten angesl!.uerten, 
vorzugsweise aus Taig oder talgii.hnlichen Fetten gesottenen Grundseife bei
mischt. 

171)172. Kl,23, vom 8. Februar 1913. Erloschen 1918. 
Dr. Walther Schrauth iu Berlin-HJllensee. 
Verlahren zor Herstellung von dauernd haltbaren, medlkament6sen Sellen. 

Patenta.nspruch: Verfahren zur Herstellung von dauernd haltbaren, medi
ka.ment6sen Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB man vor Beimischung'des 
Medikamentes die Reduktionskraft der vorzugsweise aus Taig oder talgihJ1i. 
lichen Fetten gesottenen Grundseife durch den Zusatz oxydierter (geblasener) 
oder 8ulfurierter, freier Fettsll.uren aufhebt. 
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278280. KI. 23, vom 29. April 1911. Erloschen 1916. 
Dr. Richard W olflenstein in Berlin. 
Vedahren zur Herstellung peroxydhnltiger Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung peroxydhaltiger Seifen, da.
durch gekennzeichnet., daB zu dem Gemisch von freien, festen Fetteauren und 
peroxydhaltigen Salzen, wie Natriumperborat, ein fettsaures Salz unterhalb 
des Schmelzpunktes der Fettsll.uren hinzugefiigt wird. 

280688. Kl. 23, vom 6. Juni 1912. Besteht noch. 
Heinrich Ockelmann und Otto Ockelmann in GroBjena bei Naumburg a. d. S. 
Fleckenreinigungsmittel. Zusatz zum Patent 259360. 

Patentanspruch: Fleckenreinigunllsmittel nach Patent 259360, bestehend 
aus einem Gemisch von Seife, Zucker oder zuckerahnlichen Stoffen und Wasser, 
wobei die Menge des Zuckers diejenige des in der Seife enthaltenen Alkalis 
um ein Mehrfaches iibersteigt. 

296922. Kl. 23, vom 11. Dezember 1915. Besteht nocb. 
Arthur Imhausen in Witten a. d. Rubr. 
Verfnhren zur Herstellung eines lfnschmittels. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Waschmittels, bestehend 
aus Seife, Benzin und einem Sauerstoff abgebenden Stoff, wie z. B. Natrium
perborat, dadurch gekennzeichnet, daB dem Gemisch zur Verhiitung von Ex
plosionen kohlensaures Alkali und eine aquivalente Menge einer Saure oder 
anstatt dieser beiden Stoffe Ammoniumchlorid zugesetzt werden. 

297164. Kl. 23, vom 10. Juni 1914. Besteht noch. 
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, vorm. Ro/3ler in Frankfurt a. M. 
Verfllhren zur Herstellung gepre.6ter, sanerstoft'haltJger Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur H erstellung gepreBter, sauerstoflhaltiger 
Seifen aus Seife und aktiven Sauerstoff abgebenden Verbindungen, dadurch 
gekennzeichnet, daB man vo1Jkomm~n entwasserte, zerkleinerte, vorzugsweise 
pulverfOrmige Seife mit Sal zen der Uberkohlensll.ure mischt und das Mischgut 
einem so hohen Druck aussetzt, daB das Gemisch zu einem homogenenGanzen 
zusammenschmilzt. 

298264. Kl. 23, vom 4. April 1916. Besteht noch. 
Dipl.-Ing. Adolf Falke in Hannover. 
Verfahren zur Herstellnng gefllllter Selfen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung gefiillter Seifen, dadurch ge
kennzeichnet, daB man die Grundseife mit wechselnden Mengen von )oslichen 
Salzen gewisser Oxysll.uren, insbesondere mit Alkalilaktaten oder -glykolaten, 
mischt, mit oder ohne Zusatz von ll:lslichen, neutralen oder alkalisch reagie-

end en, anorganischen Salzen. 

299986. Kl.23, vom 17. Marz 1916. Besteht noch. 
Adolf Haberle in Gl:lppingen, Wiirttemberg. 
Verfnhren nnd Vorrichtung zur Herstellnng von Seifenpulvel'. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung von Seifenpulver, dadurch 
gekennzeichnet, daB die zur Herstellung der Seifenpulvermasse dienenden 
Stoffe, Z. B. kalzinierte Soda, Wassel' und Seife, in einer Mischvorricbtung 
warm geriihrt werden, worauf die Masse nnter gleichzeitigem }i;inblasen kalter 
Luft dauernd weiter durchgearbeitet, bzw. gembrt wird, bis sie allmahlich 
staubfeine Pulverform annimmt.. 

304093. KI. 23, vom 24. Mai 1916. Erloschen 1918. 
Dr. Karl G. Schwalbe in Eberswalde. 
Verfahren zum FUllen von Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zum Fiillen von Seifen mit PHanzenetoffen, 
wie Holz, Stroh oder dgl. in Schleimform, dadurch gekennzeichnet, daJ3 Holz, 
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Pflanzenstengel jeder Art, Miillereiabfalle (Speizen. Kleiel, Produkte und Ab
fa.lle der PHanzenfasern verarbeitenden Industrien (Werg. Sagesp!i.ne, Altpapier, 
Holzzellstolfl nach einer BehandiUng mit Sli.ure, sauren Salzen oder Slture ab
spaltenden Salzen in Gegenwart von Wasser durch mechanische Bearbeitung 
zur Quellung und Schleimbildung gtlbracht werden, worauf der so entstehel.lde 
Brei dem Seifengut zugesetzt wird. 

306'202. Kl. 23, vom 11. Oktober 1916. Besteht noch. 
Dr. S. Stiepel in Berlin-Steglitz. 
Verfahren zur Geruchsverbesserung von Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Geruchsverbesserung von Seifen, dadilrch 
gekennzeichnet, daB die wasserhaltige Hiissige Seife unter Druck bei Tempe
raturen von etwa 2000 Coder dariiber mit stromendem Dampf behandelt wird. 

30'2G81. Kl. 23, vom 19. Juli 1916. Besteht noch. 
Dr. H. EndriB in Stutt~art und Heinrich Schuster in Lendsiedel, Wiirttemberg. 
Verfahren zur Herstellung von unlosllche Metallverblndungen enthalten-

dea Selfen. 
Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung von unlosliche Metall

verbindungen enthaltenden Seifrn, dadurch Ilekennzeichnet, daB miLn zwecks 
ErhOhung der Waschkraft bzw. Ersparnis an Fetts!i.uren den Grundstoffen vor 
oder w!i.hrend des Seifenherstellungverfahrens groBere Mengen von wasser
lBslichen Metallsab;en einverleibt, welche wie z. B. die Salze des MallDesiums, 
Aluminiums und Zinks die F!i.higkeit haben, sich mit Alkali zu unlBslicben 
Metal1verbindungen schwachbasigen Charakters umzusetzen, und diese MetiLll
salze ganz oder zum Teil mit Alkali umsetzt. 

2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB bei 
Wasch- und Textilseifen nicht wesentlich weniger als 10 Prozent und bei 
Toiletteseifen nicht wesentlich wenig!'r als 5 Prozent Metallsalze, berechnet 
auf die Fettsli.uremenge. zugesetzt werden. 

3. Verfahren nach Patentanspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
beim Umsetzen der Zusatzstolfe mit iiberschiissigem AlkiLli der Gehalt an 
Alkali so bemessen wird, daB in der fertigen Seife nur noch wenig freies 
Alkali, vorteilhaft auf 100 Teile Fetts!i.ure nicht mehr als 1 bis 2 Teile freies 
Alkali, vorhanden ist. 

312466. Kl. 23, vom 4. Juli 1916. Besteht noch. 
J. Simon & Diirkheim in Offenbach a M. 
Mittel zom Waschen und zor Vertilgung von Pflanzenschidlingen. 

Patentanspruch: Mittel zum Waschen und zur Vertilgun~ von Pflanzen
sch!i.dlingeIi. bestehend aus einem Gemisch von hydrierten Naphtalinen mit 
waBrigen SeifenlBsungen, gegebenenfalls mit einem Zusatz von hydrierten 
Benzolkohlenwasserstoffen. 

313626. Kl. 23, vom 25. Juni 1918. Besteht noch. 
Dr. Robert Gans in Berlin-Grunewald. 
Verfahren zur Herstellung voo Sparselfen. 

Patentansprucb: Verfllohren zur Herstellung von Sparseifen, dadurch ge
kenzeichnet, daB man den Seifen basenaustauschrnde, wasserhaltige Silikate, 
die auBerdem Tonerde, Eisenoxyd oder andere Basen enthalten, in hochfein 
gepulvertcr oder in gel- oder solartiger Form zumischt oder daB man diese 
Silikate in der Seifen16sung bzw. bei der Verseifung der Fette zugleich mit 
der Seife in innigster Durchmischung und allerfeinster, gelartiger Form ent
stehen l!i.Bt. 

8U4:46. KI. 23, vom 30. April 1918. Besteht noch. 
Arthur Lange, in TomaBow, Polen. 
Verfahren zur Reinigung von Harzsetfe, welche duch Kochcn von zer

kieinertem Holz mit Soda gewonnen 1st. 



P~ten~nspl'qch: Verfahren zur Reinigung von Harzseife, welchedurch 
Kochen v,on zerkleinertem Holz mit Soda gewonnen ist, dadurch gekenn~ 
zeichnet, daLl der sich nach dies em Kochprozd3 beim Erkalten abscheidende, 
stark lignosehaltige Seifenschlamm von del' iiberstehenden Lauge getrennt, 
und nnter Erwltrmen mit Atznatron behandelt wird, worauf die dabei .sich 
bildenden groBen Seifenflocken auf Kippsieben oder durch Separatoren von 
der Lignoselosung voIlig getrennt und mit Natriumsuperoxyd behandelt 
werden, wlthrend die abgetrennte Lignoselosung zwecks Auskristallisierung 
der iiberschiissigen Soda eingedampt und als Bindemittel fiir die Briket~ 
fabrikation benutzt wird. 

314:690. Kl. 2J, vom 1. April 1915. Besteht noch. 
Krltmer & Flammer nnd Dr. L. C. Keller in Heilbronn a. Neckar. 
Verlahren ZDl" Berstellung eines aktiven Sauerstoft' enthaltenden Wasch· 

mittels. 
Patentanspruch: Verfahren zur Her~tellung eines aktiven, Sauerstoff ent· 

haltenden Waschmittels, dadurch gekennzeichnet, daB man einem Gemisch 
aus Seife, Soda und Sauerstoff abgebenden Verbindungen, .insbesondere 
Natriumperborat, Lysalbinsaure oder Protalbinsaure oder deren Salze zugibt. 

817844,. KI. 23, vom 2. Marz 1918. Besteht noch. 
Otto Bramer in Hamburg. 
Verfahren zur Berstelloog von Barzselfen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Harzseifen, darin be., 
stehend, daB man die Nadeln oder andere terpentinhaltige Best&ndteile von 
von Koniferen mit Oxydationsmitteln und Alkalien oder einem anderen ver· 
seifenden Mittel aufeinanderfolgend oder gleichzeitig behandelt. 

318616. Kl. 23, vom 18. Januar 1919. Besteht noch. 
Dr. Clemens Bergell in Zehlendorf bei Berlin. 
Verlahren zur Herstel1ung gestreckter Schmierseifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung gestreckter Schmierseifen, da. 
durch gekennzeichnet, daB der Schmierseife vor oder wahrend ihrer Her· 
steHung kolloidale Erdalkalisilikate einverleibt werden. 
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NummerJ Seite I Nummer I Seite I Nummel' J Seite I Nummer I Seite 

16480 702 99378 636 140846 I 709 I 222891 651 u. 
17770 702 99570 635 141029118 u.124 712 
18214 702 99591 707 141596 709 228139 712 
21585 702 100874 646 141744 633 232698 712 
21906 702 104626 707 142017 636 233437 713 
23195 702 106512 477 142859 485 234054 648 
27325 703 108335 477 144108 247 234469 713 
29290 703 112456 590,610 144805 249 234851 648 
29447 703 u. 708 145390 634 234914 648 
32705 138 . 113023 708 145413 33 236295 713 
34625 703 113433 708 148794 651 246123 713 
35216 642 113895 708 148795 651 246479 713 
38416 643 114491 30 149273 636 246880' 649 u. 
38457 703 116255 646 1491135 709 714 
38468 704 116637 477 149793 709 248657 714 
40101 704 122354 590.610 149826 642 248958 714 
43340 704 u. 708 1518HO 137 250 164 50,334-
45960 704 122466 477 154548 632 u.714 
49119 704 123747 477 155108 710 250331 714 
50817 705 124227 477 155567 637 254129 714 
51496 705 124228 477 157385 632 254469 715 
52129 625 126609 234 157737 638u.710 256886 715 
54501 643 126736 482 158929 710 258655 715 
55065 705 12661(} 234 161682 168 262591 715 
56065 643 126959 477 161939 620 265538 715 
58005 705 126960 477 163446 621 275171 715 
61332 705 127424 477 166975 618 275172 716 
64427 705 127666 477 167240 710 278280 716 
71180 706 127836 477 172655 245 280688 716 
71190 643u.706 129001 477 179564 137 287660 I 9 u. 98' 
72089 477 130222 477 179672 621 287741 130 
72921 706 130457 477 183187 710 293167 128 
73602 706 132425 476 183673 710 296922 716 
75063 477 133145 477 188429 33 297164 716 
75120 477 133562 477 189208 710 298264 716 
82424 706 133758 477 189685 711 299986 717 
83481 706 134406 708 189873 711 304093 717 
88082 636 134672 477 191900 711 305 702 717 
88367 196 134789 485 193199 632 307581 717 
88481 636 134933 6100.709 193562 711 308442 138 
88520 654 136565 636 193559 639 312465 337 u. 
89180 382u.707 137560 709 197226 711 717 
89245 194 138141 477 199610 635 313526 718 
91142 707 138939 477 200684 711 314445 718 
92017 45 u". 707 139907 636 203 H13 711 3145£0 718 
92259 636 139957 477 207576 661 314745 138 
93111 636 139958 477 2092M 238 314746 138-
94098 707 139959 477 211624 237 314747 138 
94628 636 140244 194 216828 649u.712 317344 718 
97715 707 140827 643 221623 712 318625 718 
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Beck 76. 
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Beyer, Freres 547. 
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Braun, Wilh. 6\12. 
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Bruning, H. 659. 
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Buzzi 607-608, 612, 623, 631-632, 

645, 650, 654. 
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Hebra 607. 
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Hefter 65. 
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Huggenberg 681-683, 689. 
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Jansen, H. 656. 
J eJ3ner 623. 
John 467. 
JoBes, M. 69. 
Joseph, M. 619, 621. 
Juckenack 691. 
Juillard 21. 

Kanitz 46. 
Kammerer, C.G. 641. 
Keller, s. Castner-Keller. 
Kendall, Henry 5. 
KeJ3ler & Co. 621. 
Kind, W. 388. 
Kirschensky 638. 
Klimont, J. 124. 
Klumpp, August 8, 234-236. 
Knoll & Co. 618, 643. 
Kobert, K. 659. 
Koch, Robert 69, 61, 627, 644, 668. 
Koetschau 138. 
Kllhler 486-487. 
-, Oskar 461. 
Kolbe 56. 
Konradi 60, 661. 
Kllrting, Gebr., A.-G. 100, 173. 
Kllttatorfer 79. 
Krafft 45, 56. 
Krebitz, P. 27, 36-38, 293. 
Kremel, A. 412. 
Krllnig 648, 651. 
Krfiger 476, 478. 
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192-196,205,212,250,203,494,602. 
Kuhnle, Kopp & Kausch 240. 
Kunkler, A. 67. 

Landolt, A. 408. 
Langenbecks 614. 
Laubenheimer 623, 627-628, 632, 659. 
Leblanc, Nicolas 4, 67, 144. 
Lefebre 74. 
Leimdllrfer 50, 244, 333. 
Lenicet 651. 
Leprince & Sieveke 124.. 
Lewkowit~ch 25, 72, 92, 110, 122. 
Liebermann-Storch 22. 
Liebreich 609. 
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Lippich 408. 
Lister 623, 
Lllffler 631. 
Llibbert 632. 
Lugo1652. 
Lunge 152, 419. 
Luther 1. 

Ma.1herbe 141. 
Mann, H. 434, 471, 489, 491, 691,000. 
Marazza 2. 
Marcusson, J. 419. 
Markowinkow 471. 
Marx 661. 
Matzka 642. 
Maumene 411. 
'Mayer, Leopold 88. 
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MelJ3!, s. Reicherl-M1riSl 
Mendelejeff 22. 

Schrauth, Handbuch der SeifenCabrikation. 5. AuD. 46 
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Merling und WeIde 478. 
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Meyer 24. 
Mielck 637. 
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Mohr 43, 401, 408. 
Morawski 361-362. 
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Abfallseifen 518. 
Abfalltrane 94. 
Abietineenole 417. 
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Blankit 68, 293. 
Bleichmethoden 68. 
Bleichen von Olen 98. 
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Ceylon-ZimtOl 450. 
Chinaseife 531. 
China.zahnseife 603. 
Chinolin 654. 
Chinosol 654. 
- -Zahncreme 606. 
Chlorkalium 158. 
Chlorkresol 628. 
Chlornatrium 170. 
Cholesterin 15, 22. 
Cbooriebutter 104. 
Chrysarobin 653. 
Chrysophansaure 653. 
Cineol 445. 
Citral 425, 470. 
Citronellal 425, 430, 471. 
Citronellol 471. 
Clupanodonsaure 20. 
Cochinij} 104. 
Coryphol 124. 
Cottonstearin 113. 
Crataegon 471. 
Cumarin 472. 
- -Tinktur 493. 
Cyclohexanol 26, 377. 

Decilan 633. 
Dekrolin 68. 
Dentalin 605. 
Desinfektionskraft der SeifeD 59. 
Desinfektionsseife 608. 
Desodorisierung 97. 
Destillalglyzerin 39. 
Destillat-Olein 132. 
Dextrin, Best.immung in Seifen 690. 
Diagometer 78. 
Dikafett 107. 
DjaveBl 106. 
DostenOI 440. 
DotterBI 115. 
Druckoxydierung 138. 
Durutol 124. 
Dynamit 22. 

Eau de Cologn~Seife 632. 
EdeltannennadeHH 418. 
Egalisiermaschinen 216. 
Eibischseife 532. 
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Eigelb, Bestimmung in Seifen 691. 
Eiweia, Bestimmung in Seifen 691. 
Ela.eopten 399. 
ElaYdlD 24. 
- -Reaktion 19. 
- -S!ture 19. 
Elai'ns!ture 19. 
Elai'nseife, glatta 349. 
Elelrtronpottascbe 152. 
Elfenbainseife 330. 
Empyroform 621. 
EmulsionsvermOgen derSeifenlosungen 

57. • 
Enfieurage 404. 
Erdbeerseife 532. 
ErdnuaOl 119. 
Erucasll.ure 18. 
Eschweger Seifen 298. 
EB-Bouquet-Seife 575. 
Essigs!turereihe 45. 
Esterzahl 84, 412. 
Eugenol 439. 
Eugoform 656. 
EukalyptusM 429. 
- -Saife 532. 
- -Zahnseife 603. 
Eulanin 591. 
Eusulfin 641. 
Extrakte 487. 
Extraktionsknochenfett 63. 
Exzenter-Schlagpresse 219. 

Fagacid 621. 
Fabrikationsspesen der Seifenfabri-

kation 674. 
F!tUapparat 187. 
Familienseife 532. 
Fantasieseife 538. 
Farben fur Feinseifen 395. 
Farbenreaktion, Baudouinsche 114. 
Farbstoffe, Ermittelung in Seifen691. 
Fastagen fiir Schmierseifen 357. 
Feinseifen 390. 
- auf kaltem Wege 520, 524. 
- - - - Vorschriften 529. 
- - warmem Wege 511. 
Feinseifenfabrikation, Maschinelle 

Hilfsmittel der 493. 
- Spezielle Technologie der 511. 
- Rohstoffe fiir die 391. 
Feinseifen, Farben 395. 
- fliiRsige 587. 
- gefllIlte 533. 
- Grundseife f'lir 511. 
- Lysol- 626. 
- mit besonderen Zus!ttzen 590. 
- pilierte 541. 
- - apparativeVorrichtungenfiir546. 
- - Vorschriften f'lir 574. 
- Riechstoffe fiir 398. 
- transparente 579. 
- iiberfettete 525, 533. 

Feinseifen, Vermehrungsmittel fUr 525. 
- weiche 587. 
Feinsoda 145. 
Feldthymian51 447. 
FenchelOI 429. 
Fenchelseife 1i34. 
Fermentspaltung 24. 
Fettalkohole 21. 
Fette, !therzahl 84. 
- Aufspaltunl! 24. 
- Azetylzahl 79. 
- Bestimmung des Erstarrungs-

punktes 77. 
- - - Fettgehaltes 73. 
- ....,. - Schmelzpunktes 76. 
- - - Wassergehaltes 72. 
- -' von Glyzerin in 84. 
- - - Nichtfetten in 78. 
- Bleichen 68. 
- Chemische Konstitution 12. 
- Esterzahl 84. 
- fUr die Feinseifenfabrikation 391. 
- geh!trtete 19, 123, 333. 
-- Gewinnung 63. 
- Hehnerzahl 83. 
- Jodzabl SO. 
- Natur der 11.' 
- pflanzliche 98. 
- Reichert-MeiBlsche Zahl 82. 
- Reinigung 65. 
- S!turezahl 83. 
- tierische 86. 
- Untersuchung 71. 
- Verseifung 24. 
- Verseifungszahl 79. 
- Vorkommen 63. 
Fettgehalt, Bestimmung 73. 
Fetts!turen' 15, 131. 
- Bestimmung in Seifen 685, 
- fliichtige 15, 82. 
- Nachweis freier Fetts!turen in Fetten 

und Olen 83. 
- - von Neutralfett 83. 
- synthetische 137. 
- unges!i.ttigte 15. SO. 
- Verarbeitung 133. 
Fettseifen 541. 
Fettspaltung, enzymatische 33. 
- fermentative 33. 
- im Autoklaven 27. 
- mit Kalk 36. 
- - SchwefelR8.ure 27, 29. 
- - Wasser 27. 
- nach Krebitz 36. 
- - Twitchell 30. 1 

Fettspaltungsverfahren, technische 27. 
Feuerungsanlagen 164. 
Fichtenharz 135. 
Fichtennadel5le 417. 
Fichtennadelseife 534. 
Fischtalg 95. 96. 
Fischtrane 94. 



Sachregister. 727 

Fleckkugeln 670. 
Fleckseifen 666. 
- mit Borax 670. 
- ohne Galle 669. 
Flieder-lthrol 661. 
- -Seife 533, 575. 
Floraseife 534. 
Floridawasserseife 575. 
Formaldehydseifenpraparate 633. 
Formli.throle 662. 
Formen fiir Seife 179, 502. 
Formlution 633. 
Formysol 633. 
Fragarolseife 534. 
Fiillungslauge 527. 
Fiillungsmittel fUr Seifen 159, 300. 
- Nachweis in Seifen 688. 

Galambutter 106. 
Gallseifen 666. 
- pilierte 668. 
Gardenia 483. 
GartennelkenbliitenOi 47S· 
Gartennelkenseife 576. 
Gaultheria!!l 447. 
Gehli.rtete Fette und Ole 19, 123, 333. 
Geraniol 430, 474. 
- Reseda- 474. 
- Rosen- 442, 474. 
GeraniumM 429. 
Geranylazetat 474. 
Gerberfette 127. 
Gesamtalkali, Bestimmung in Seifen 

683. 
Gesa.mtfettgQbaIt, Bestimmung in 

Seifen 678. 
Gingergras!!l 430. 
Glyzerin 13, 21, 38. 
-, Bestimmung in Fetten 84. 
- - - Seifen 687. 
- -Fettseife 534. 
-, Maschinelle Hilfsmittel zur Auf-

arbeitung "ton 257. 
Glyzerinseife 579. 
- fliissige 587. 
- transparente 583. 
Glyzerinschmierseife 341. 
Glyzerinwasser 39. 
Goldcreamselfe 532. 
Gras!!le 430. 
Grundseifen, apparative Verarbeitung 

der 646. 
- fiir medikament!!se Seifen 60S. 
- - pilierte Seifen 641. 
- Herstellung der 641. 
Gummiharze 453. 

Hammeltalg 86. 
Handlungsunkosten der Seifenfabri

kation 674. 
HanfOlllO. 
Hanf!!lseife 343. 

Hartbarze 453. 
Hartung der Fette 19, 123, 333. 
Harze 135, 453. 
- Bestimmung· in Seifen 686. 
- Nachweis in Fetten 85. 
Harzkernseifen 284, 296. 
Harzlpimseifen 313. ., 
Harzole, Nachweis in fetten Olen 85. 
Harzseifen 326. 
- braune 330. 
Hausseifen aufbalbwarmem Wege323. 
- - kaItem Wege 323. 
Hehnerzahl 83. 
Heliotropin 471, 474. 
Heliotropseife 534, 576. 
Heringstran 95. 
Heuduftseife 534, 576. 
HilMabellen fiir die Seifenfabrikation 

696. 
Hobelmaschinen 213, 648. 
H!!llen!!l 117. 
Honigseife 514, 535, 576. 
Hopfen!!I, Spanisch- 440. 
Hyazin.th 475. 
- -Seife 535. .. 
Hydrierte Fette und Ole 19, 123, 333. 
- Naphtaline 377. 
Hydrogenisation 97, 123. 
Hydrolyse der Seife 45. 
HydroxyIaminseifen 654. 
Hypogaeasli.ure 18. 

Jasmin 475. 
- Schimmel & Co. 476. 
Jasmon 476. 
Ichthyolseifen 642, 664. 
Illipebutter 107. 
Illipeol 106. 
Indische BIumenseife 576. 
Indol 426, 476. 
Infusion 404. 
Jockeyklubseife 576. 
Jodadditionsmethode SO. 
Jodkaliumseifen 653. 
Jodoform 651. 
Jodseife 651. 
Jodsodaseife 657. 
Jodzahl, Bestimmung in Fetten SO. 
Jonon 476. 
Iris!!l 433. 
Iron 434, 478. 
Isocholesterin 15, 23. 
Isoeugenol 478. 
Isolen 470. 
Isolinolensli.ure 20. 
Isosafrol 478. 
JungfernlH 64, 117. 
I warankusa!!l 433. 

Kadaverfette 126. 
Kakaobutter 107. 
Kaliseifen fiir die Textilindustrie 369. 
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Kaliseifen, Herstellung der 336. 
- neutrale 612. 
Kaliumbydrat 139. 
Kalium, koblensaures 150. 
Kalk 105. 
Kalkbydrat 155. 
Klilkulation der Seitenfabrikation 672. 
Kalkverseifungsvenahren 36. 
Kaltwasserseife 331. 
Kalziumsuperoxyd 638. 
Kamillenseife 636. 
Kammfett 91. 
Kampferseifen 662. 
Kantelmaschine 508. 
Karbolseife 623. 
Karbonatverseifung 304. 
Karitebutter 106. 
Kartoft'elmehl als Fflllmittel 367. 
- Bestimmung in Seifen 688. 
Kaseinseife 690. 
Keramin 605. . 
Kernfett 49. 
Kem!!ll06. 
Kernseife 64, 265. 
- abgesetzte 288. 
- altdeutscbe 266. 
- auf Leimniederllchlag 287. 
- - Unterlauge 265. 
- fur schwere Schlichte 367. 
- glattweiBe 369. 
- Harz- 284, 296. 
- hellgelbe 294. 
- Olein- 282, 366. 
- Oliven!!l- 270, 363, 365. 
- Oranienbutger 294. 
- Vermehrung 296. 
- Walkfett- 283, 367. 
- Wachs- 290, 364. 
- weiBe 290. 
- Wollfett- 284. 
KiefernnadelOl 418. 
KienlH 417. 
Kieselsll.ure, Bestimmung in Seifen 688. 
KllI.rgruben!!l 117. 
Knochenfett 92. 
Kocbsalz 157. 
KohlenwasBerstoft'e, Bestimmung in 

Seifen 691. 
Kokos!!l 102, 392. 
K!!lnisch-Wasser-Seife 576. 
Kolophonium 135. 
KlSnigBseife 636. 
KongolSl 101. 
Konkurrenzseife 636, 576. 
Koprah 103. 
KopraMI 104. 
Kotton!!l 110. 
Krankenheiler Jodsoda.seife 667. 
Krll.uter-Zahnpasta 606. 
- -Zahnseifen 603. 
Krauseminz!!l 437. 
Krebitzverfahren 36. 

Kreolin 626. 
Kreosot 622. 
Kreosolseifen 624. 
Kristall-Glyzerinseife 579. 
- -Soda 143. 
Kronenseife 636. 
Krfickwerke 167. 
Krummholz!!l 418. 
Krutolin 124. 
Kryolith 143. 
- -Soda 143. 
Kflhlapparate fiir 8eifen 232, 567. 
Kflhlmaschinen » • 232. 
Kfihlpressen • • 232. 
Kl1hlvorrichtungen filr Seifen 232. 
Kiihlwalzwerke 566. 
Kfimme}lSl 484. 
Kunstfette 123. 
Kunstkornseife 348. 
Kurbelpresse 222. 

Lagem von Schmierseife 358. 
Lagos!!l 101, 329. 
Lanolin 130, 390, 5U, 591, 610. 
- Bestimmung in Seifen 691. 
- -Goldcream-Seife 536, 577. 
- -Seife 535. 
Lardoil 90. 
Latscbenkiefet!!l 418. 
Lattichseife 577. 
Laugenglyzerin 39. 
Laurinsll.ure 15. 
Lavendelbliitenseife 577. 
Lavendel!!l 435. 
Lavendelseife 577. 
Lebertrane 94. 
Lederfette 127. 
Leimfette 49, 127. 
I,eimkernseifen 514. 
Leimseifen 05, 306. 
- Harz- 313. 
LeindotterOl 115. 
Lein!!l 108. 
Leinolsll.ure 20, 110. 
Lemongraslll 430. 
Lessive Phenix 387. 
Lezitbin 23. 
Liantral 619. 
Liesenfett 90. 
Lilac 483. 
Lilacin 483. 
Lilienmilchseife 536, 577. 
LimettlSl 423. 
Lina]oe!!l 436. 
Linalool 478. 
Linaly]azetat 435. 
Lindenblfitenseife 536. 
Liniment 614. 
Linit 125. 
Linolensaure 20, 110. 
Linoxyn 20. 
Linsogen 125. 
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Listerfett 280. 
Lorbeerfett 108. 
Luzidol69. 
Lysan 636. 
Lysoform 633. 
Lysol 625. 
- -Seife 626. 

Magnesiumperborat 639. 
Magnesiumsuperoxyd 638. 
Mai blumenseife 536. 
MaigliSckchenseife 536, 577. 
M"joran61 439. 
Mais61 114. 
Mandarinen61 423. 
Mandelbliitenseife m8. 
Mandelkleieseife 536. 
Mandel61 120. 393. 
Mandelaeife 514, 517, 536. 
Mansfelder Seife 286. 
Margarin 87. 
Margarinsll.ure 17. 
Marseiller Seife 270. 
MlI.rzveilchenseife 578. 
Materialkosten der Seifenfabrikation 

672. 
Mawahbutter 106-107. 
Mazeration 404. 
Medikament6se Seifen 607. 
- - aromatische Karbonsaure fiir 630. 
- - geringerer Bedeutung 600. 
- - Grundseifen fur 608. 
- - Parfilmierung 657. 
- -Untersuchung 694-
Meerwas8erseife 312. 
Melissylalkohol 22. 
Menhadentran 95. 
MenthaiSle 437. 
Menthol 438. 
- -Seife 662. 
Mesotan 656. 
MetaIlputzseifen 670. 
MetaIlseifenl6sungen 651. 
Methylsalizylat 448. 
Mikrocidin 629. 
Milchseife 536, 590. 
Millefleurs-Seife 537. 
Minet-aliSle. Nachweis in fetten Olen80. 
MirbaniSl 480. 
Mischmascbinen 550. 
Mohn61110. 
Montejus 179. 
Morbizid 633. 
Moschus 462. 
- -Baur 486. 
'- ex vesicis 464. 
- kiinRtlicher 486. 
- -Seife 537, 578. 
- -Tinktur 490. 
.Mottledseifen 307, 319. 
Mowrahbutter 107. 
Muguet 483. 

MuskatnuBbutter 107. 
MuskatnuB61 107. 
Muskon 464. 
Myloin 137. 

. Myricylalkobol 15, 22, 377. 
Myristinsiure 15. 
Myrrhe 460. 
Myrrhentinktur 492. 
Myrrholinseife 591. 

Nachmiihlen61 117. 
Napbtaline, hydrierte 377. 
Napbtensil.uren 131, 137. 
Napbtolseife 629. 
Narceol 470. 
Natriumbydrat 139. 
Natrium, kohlensaures 140. 
Natriumperborat 6/38. 
NatriumpercarboDat 639. 
Natriumsuperoxyd, Beatimmung in 

Seifen 692. 
- -Seife 637. 
Natronseifen, Herstellung VOD 265. 
Naturknochenfett 63. 
Naturkornseife 343, 373. 
- Alabaster- 342, 347. 
Nelken61 439. 
Nelkenseife 537. 
N elkenstiel61 439. 
Neoviolon 477. 
Nerolin 479. 
Neroliill 425. 
- kunstlicbes 469. 480. 
NeToli, Schimmel & Co. 480. 
Neutralfett, Bestimmung in Seifen 685. 
Nicotianaseife 656. 
Nikotinseife 656. 
NiobeiSl 470. 
Nitrobenzol 480. 
Nitroglyzerin 22. 
N oungoniSl 106. 

Oberschalseife 277, 318. 
- auf kaltem Wege 332. 
- PalmiSl- 277. 
- Talg- 281. 
Oeillet 478. 
Okonomieseife 369. 
- nach Aachen-Eupener Art 375. 
Old Calabar-Ol 101. 
01, cyprisches 440. 
- Smymaer 440. 
- Triester 440. 
Ole, II.therische 399. 
- Bleichen 68. 
- Gewinnung 63. 
- pflanzHche 108. 
- Reinigung 65. 
- Untersuchung 71. 
- Vorkommen 63. 
Olein 24, 132. 
- destilIiertes 132. 
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OleYnkernseife 282. 
- fiir Textilzwerke 366. 
OleYnsiture 19. 
OleID, laponifiziertes 132. 
OleYnschmierseife 370. 
Oleomargarin 87. 
Oleometer 74. 
Olivenkernol 117. 
Olivenol 117. 
Olivenolseife 270, 363. 
- griine aus Sulfurol 365. 
Olsiture 19. 
Olwage 74. 
Omnibusseife 537. 
Opopanax 462. 
Opopanaxol 462. 
Opodeldock 609, 614. 
Orangenbliitenol 425. 
Orangenbliitenseife 537. 
Orangenschalenol 423. 
Orangenseife 537. . 
Oranienburger Kernseifen 294. 
Orchidee 482. 
Organische Substanzen, Bestimmung 

in Seifen 688, 691. 
Origanumole 439. 
Ozon 639. 

PalmarosaOi 430. 
Palmitin 23. 
Palmitinsiture 16. 
Palmitinseife 276. 
PalmkernOl 98, 105. 
Palmol98. 
- Bleichen 99. 
- -Harzseife 276. 
- -Hausseife, Stettiner 330. 
Palmolkernseife 275. 
Palmol-OberRchalseife 277, 280. 
Palmseife 538. 
Parachlorphenol 628. 
I:'araformaldehyd 636. 
Parisol 636. 
Patchouliextrakt 492. 
Patchouliol 440. 
Pu.tchouliseife 538, 578. 
Patentzusammenstellung iiber die Ver-

fahren zur Herstellung von Seifen 
702. . 

Peloteuse 543, 558. 
Pendel-Schlal<'presse 219. 
Perborate 638. 
Perkarbonate 639. 
Pernatrol 637. 
Peroxyde 637. 
Persalze 637. 
Perubalsam 455, 655. 
- -Tinktur 491. 
Peruolseife 655. 
Peruscabin 655. 
Petitgrainl>l 425. 
Petroleum 376. 

Petrosulfol 643. 
Pfefferminzol 437. 
Pfefferminz-Zahnpasta 605. 
Pferdefett 91. 
Pfirsichbliitenseife 538. 
Pfla.nzliche Fette 98. 
- Ole 108. 
Phalawarahbutter 106. 
Phantasieseife 538. 
Phenol 26. 
- -Seifenpritparate 623. 
Phenylformsaponat 636. 
PhysetolFaure 18. 
Pilieren 39t. 
Piliermaschine 542, 552. 
Pilierte Seifen 541. 
- - Maschinelle Hilfsmittel fiir 546. 
- - Vorschriften fiir 574. 
Pineytalg 108. 
Piperonal 474. 
Pitral 619. 
Pittylen 620. 
Pixosapol 622. 
Pixavon 620. 
Plattenkiihlapparate fiir Seifen 232. 
Poleyol 439. 
Polysulfin 386. 
PomeranzenOl 423. 
Pommades 403. 
Pottasche 150. 
- aus Abraumsalzen 152. 
- - Holzasche 150. 
- - Schlempekohle 151. 
- - WollschweiB 152. 
- Kaustische 153. 
- Untersuchungen von 153. 
Premier jus 87. 
Pressen 218. 
- anatomische 223. 
- fur Feinseifen 508. 
PreBtalg 87. 
Prima-Margarin 87. 

, PrinzeBseife 538. 
Providol 649. 
- -Seife 649. 
- -Vasolinseife 138. 
Pump en 176. 
Pyraloxin 654. 
Pyrogallol 630, 653. 

Quecksilber-EiweiBverbindungen 646. 
- -Seifen 644. 
Quendelol 447. 

Radium 656. 
Rapinsiture 18. 
Rasierkernseife 595. 
Ra.sier-Leimkernseife 597. 
Rasierpasta. 600. 
Rasierseifen 595. 
- ·Cream 600. 
- -Pulver 599. 
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Rayseife 590, 610. 
Reichert-Meil3lsche Zahl 82. 
Reinigung der Fette und Ole 65. 
Reisbliitenseife 538. 
Reseda-Geraniol 474. 
Resedaseife 538. 
Resorzin 630, 653. 
Reuniol 471. 
Rhodinol 471. 
Riechstoffe aus dem Tierreich 462. 
- fiir die Parfiimeriefabrikation 398. 
- Gewinnung 40l. 
- kiinstliche 468. 
RiegelgieJ3maschine 244. 
Riegelhobelmaschine 214. 
Riegelkiihlmaschine 246, 248. 
Riegelschneidemaschinen 191. 
Riegelseifen fiir die Textilindustrie 

363. -
Riegel, Zerschneiden in Stiicke 207. 
Rindertalg 86. 
Rizinolsaure 21. 
Rizinuselaidinsliure 21. 
RizinuslH 121. 
Rizinuslilsaure 21. 
Robbentrane 94. 
Rohausschnitt 86. 
Rohglyzerin 38. 
Rohkern 86. 
Rosen-Geraniol 442, 474. 
RosenholzlH 444. 
Rosenol 441. 
- kiinstliches 481. 
Rosenseife 514, 538, 578. 
Rosmarinlil 444. 
RiiMl 116. 
Riihrapparate 172. 

Safrol 446. 482. 
Salbeiol 445. 
Salizylsaure 631. 
- -Amylester 482. 
- -Methylester 632. 
Salol-Zahnpasta 605. . 
Sand, Bestimmung in Seifen 689. 
Sandelholzol 445. 
Sandseifen M9, 665. 
Sap!l-raform 637. 
Sapoform 633. 
Saponifikatglyzerin 38. 
Saponifikat-Olein 132. 
Saponimendum 614. 
Sardellentran 95. 
Sardinentran 95. 
Sassafrasol 446. 
Sattelseife, russische .287. 
Satzole 117. 
Sauerstoff entwickelnde Substanzen, 

Nachweis in Seifen 692. 
Sauerstoffseifen 637. 
Sauren, trocknende 20. 
Saurezahl 83, 391. 

Schaumfllhigkeit der. Seifen 46. 
Schaumseife 591. 
Scheuerseife 316. 
Schlagpressen 219, 508. 
Schleimharze 453. 
Schmalz 89. 
Schmelzseifen 614. 
Schmierseifen 336. 
- aus Fettsauren 354. 
- Fastage fiir 357. 
- Fiillen der 355. 
- glatte, transparente 338. 
- Glyzerin- 341. 
- Lagern von 358. 
- Sieden mit Dampf 352. 
- StandgefllJ3e fiir 185. 
- Terpentin-Salmiak- 352. 
- weiJ3e 351. 
Schneidemaschinen 186, 504. 
Schokoladenseife 539; 
ScMpsentalg 86. 
Schwefelseifen 640, 663. 
Schweinefett a9. 
Schwimmseife 591. 
Se bazinsaure 21. 
Seife, altdeutsche .. 265. 
- aus gehii.rteten Olen und Fetten 363. 
- Elfenbein- 330. 
- Eschweger 298. 
- glatte Elain- 351. 
- Hanfol- 343. 
- Harzkern- 284, 296. 
- Harzleim- 313. 
- Harz- 326. 
- Hydrolyse 45. 
- Kunstkorn- 348. 

'. - Leim- 306. 
- Marseiller- 270. 
- mit Kohlenwasserstoffen 376. 
- - Rizinusolfettsiture 334, 361. 
- - RizinuBolsulfursaure 334, 361. 
- Naturkorn- 343. 
- Olein- 282, 294. 
- Oranienburger 294. 
- Sparkern- 294. 
Seifen 25, 44. 
- Analysator 679. 
- Analytische Untersuchung 676. 
- ApparatzumTransportierenvon189. 
- auf kaltem Wege, Fette zu 520. 
- - - -, Laugen zu 523. 
- Aussalzen 48. 
- Behitlter fUr 179. 
- -Blockzerteilapparat 187. 
- -Cream 587. 
- dialysierte 609. 
- Desinfektionskraft 59. 
- desinfizierende 608. 
- eiwei13haltige 590. 
Seifenfabrikation, l<'abrikationsspesen 

674. 
- Geschichte 1. 
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Seifenfabrikation, Handlungsunkosten. 
674. 

- Rilfsrohstoffe filr die 154. . 
- Hilfstabellen flir die 696. 
- Kalkulation 672. 
- Maschinelle Hilfsmittel 160. 
- Materialkosten 672. 
- Rohstoffe fur die 11. 
Seifenformen 179, 502. 
Seifen filr die Textilindustrie 369. 
SeifengieJ3maschine 244 .. 
Seifen, Randelswert 69Q. 
- Herstellung der harten 260. 
- - - weicben 336. 
- -Hobelmaschinen 213, 548. 
- Hydrolyse der 45. 
Seifenkuhl-Apparate 232, 567. 
- -Maschinen 232. 
- -Pressen 232. 
- -W alzwerke 666. 
Seifenkugel-Schneidemaschinen 509. 
Seifenlllsungen,Emulsionsvermllgen57. 
- Schaumfli.higkeit 46. • 
Seifen, Marmorieren der 268. 
- Medikamentllse 607. 
- mit Zusatz von EiweiJ3 590. 
- Nachweis von FiiIlungsmitteln 688. 
- pilierte 541. 
Seifenplattenkiihlmaschinen 232. 
Seifenpressen 218, 232, 508. 
Seifenpulver 378. 384. 
- Ammoniak- 381. 
- -Fiillmaschinen 384. 
- maschinelle Einrichtungen fUr 250. 
- Nitssen der 383. 
- ohne Miihle 384. 
- Parfiimieren 383. 
- Salmiak-Terpentin- 381. 
Seifenpumpen 176. 
SeifeD, reinigende Wirkung 55. 
- Schneirlemaschinen fiir 187. 
- spezielle Technologie 262. 
- -Spiritus 615. 
Seifenstrangpresse 543, 558. 
Seifen, Untersuchung 676. 
Sekunda-Prel3talg 87. 
Septoformaseife 636. 
Servatolseife 647. 
Sesamlll 113. 
Sesam-Seife 539. 
- -Sulfurlll 114. 
Sheabutter 106. 
Sherry-Tooth-Paste 605. 
Siedekessel 161, 494. 
Sifinon 661. 
Silberputzseife 670. 
Silberseife 351, 372, 650. 
Sinclair-Seife 331. 
Soapstock 67, 112, 130. 
Soda. 139. 
- kalzinierte 142. 
- kaustische 146. 

Soda, kommerzielle Gritdigkeit 149. 
- kristallisierte 143. 
- kiin~tliche 140. 
- raffinierte 142. 
- Wertbestimmung 153. 
Sodex 387. 
Sojabobnenlll 115. 
Solarstearin 90. 
SonnenblumenOl 110. 
Sparkernseife 294. 
Speckstein, BestimmllDg in Seifen 689. 
Speikseife 539. 
Spiklll 436. 
Spindelpressen 220, f08. 
Spinnprobe 361. 
Spiritusseife 615. 
Sprottentran 95. 
Standgeral3e fUr Schmierseife 185. 
Stanzen 231. 
Stitrke, Bestimmung in Seifen 688. 
Stearin 24, 132. 
Stearinpech 130. 
Stearinsii.ure 16. 
Stearin, vegetabilisches 113. 
Stearopten 399. 
Steinsalz 156. 
Sternanislll 420. 
Stettiner Palm1il-Hausseife 276, 330. 
Storax 458, 655. 
- -Tinktur 491. 
Stiickenschneidemaschinen 207, 563. 
Sublamin 646. 
Sublimatseife 644. 
Siidseetran 96. 
Sulfurol 114. 
SulfurolivenOl 117, 365. 
Sulfurlllseife, glatte griine 371. 
Syphoneinrichtung 175. 
Syringalll 483. 

Talg 86, 391. 
- chinesischer 108. 
Talgfett~ii.ure 133. 
Talgit 125. 
Talgkernseife 267, 367. 
- Marmorieren 268. 
Talg-Oberschalseife 281. 
Talgol 124. 
Talglll 87. 
TalgRchmierseife 351. 
Talgtiter 88. 
Talkum 159. 
TaHogen 125. 
Teerseifen 617, 663. 
Templinlll 418. 
Terpentinlll 135, 376, 417, 667. 
Terpentin-Salmiak-Schmierseif-e 352. 
- - -SeifpDpulver 381. 
- -Seife 287, 669. 
Terpineol 483, 660. 
Terpinhydrat 483. 
Tetrabromkresol 628. 
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Tetrachlorkohlenstotf 377. 
Tetrahydronaphtalin (Tetralin) 377. 
Textilkemseife. glattwei13e 369. 
Textilseifen 359. 
Thermalseife, Aachener 657. 
Thiogenol 643. 
Thiol 643. 
1'hiopinol 642. 
Thiosapolkokosseife 643. 
Thymianol 446. 
Thymol 447, 626. 
- -Saifen 626, 663. 
- -Zahn.pasta 605. 
Tierische Fette und Ole 86. 
Tinkturen 487. 
Tolubalsam 458. 
TolubalsamOl 458. 
Tolubalsamtinktur 491. 
Tonkabohnenextrakt 492. 
Tonnenseife 316. 
Tonquinol 486. 
Tran 93. 
Transparent-Feinseifen 579. 
- - mit Zuckerwasser 583. 
- - ohne Sprit 583. 
- - Parfiimieren der 585. 
Transportapparate fiir Seifen 189. 
TrMe 4S2. 
Trefol 482. 
Triazetin 14. 
Tribromphenol 628. 
Tribromxylenol 628. 
Trichlorathylen 65, 377. 
Trilaurin 24. 
Triolein 24. 
Tripalmitin 23. 
Tririzinolein 24. 
Tristearin 23. 
Trockenapparate fiir Seifen 566. 
Trockenvorrichtungen 506, 546. 
Trutt 95. 
Tiirkischrotol 50, 122. 
Twitchellverfahren 30. 

Unterlau~e 269. 
- maschmelle Hilfsmittel zur Auf-

arbeitung von 257. 
Untersuchung der Fette und Ole 71. 
- - Seifen 676. 
Unverseifbare, fettartige Stoffe, Be

stimmung in Beifen 686. 

"anilleseife 539. 
V anille-Tinktur 493. 
Vanillin 484. 
Vaselinseife 539. 
Vasolinseife, Providol- 138. 
Veilchenseife 514, 518, 540, 579. 
- englische 539. 
Veilchenwurzel-Tinktur 492. 
Verbenaol, indisches 432. 

Vermehrung der kaitgerilhrten Seifen 
525. 

- - Kernseifen 296. 
- - Schmierseifen 355. 
Verseifung der Fette 24. 
- durch Fermente 33. 
- im Autoklaven2'1. 
- kohlensaure 237. 
- mit Kalk 36. 
- - Schwefelsaure 29. 
- - Wasser 26. 
- nach Krebitz 36. 
- - Twitchell 30. 
Verseifungszahl 79, 412. 
V eti verol 430, 433. 
Vetivertinktur 492. 

Wachholderbeerol 447. 
W achsalkohole 21. 
Wachsarten 14. 
Wachskemseife 290, 364. 
Wachspasta 591. 
Waldmeisterseife 540. 
Walfett 96. 
Walkextrakt 270. 
Walkfett 127, 367. 
- -Kernseife 283, 367. 
WalraUil 96. 
Waltalg 95. 
Waltrane 94. 
Warmevorrichtungen 506. 
Waschmittel, analytische Unter-

suchung 676. 
- Seifenpulver und verwandte - 378. 
Waschpastaseife 587. 
Waschpulver ohne Seife 386. 
Wasser 154. 
Wassergehalt, Bestimmung in Seifen 

677. . 
WaBserglas lii8, 524. 
- ala W 3schmittel 386. 
- Bestimmung in Seifen 688. 
-- -Kompositionen 317. 
- -Beifen 312.' 
Wasserstoffsuperoxyd 637. 
Wehrvorrichtungen 175. 
Weichharze 453. 
Windsorseife . 515, 518, 540, 579. 
WintergriinOl 447. 
Wintergriin-Zahncreme 605. 
Wollfett 127, 390, 393. 
Wollfettseife 2tl4, 540. 

Xylenolseifenlosung 627. 

Yam-Yara 479. 
Ylang-YJangol 448. 
- - kiinstliches 485. 
- - Schimmel & Co. 485. 
- - -Seife 540, 579. 
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Zahncremes 606 
- mit chlorsaurem Kali 606. 
Zabnpasten 604. 
Zahnseife 600. 
- China- 603. 
- Dr. Hufelands - 602. 
- Eukalyptus- 603. 
Zabnseife, Krltuter- 603. 
- Thymol- 605. 
Zedemholzol 450. 
Zeresseife 531. 
Zibeth 466. 
- -Tinktur 490. 

Sachregister. 

Zimtaldebyd 485. 
- Bestimmung 450. 
Zimtblli.tterol 450. 
Zimtkassiaol 450. 
Zimtlll, Ceylon- 450. 
- kf1nstliches 480. 

I Zimtseife 540. 
Zinksuperoxyd 638. 
Zitronellol 430. 
Zitronenol 424. 
Zitronenseife 540. 
Zucker, Bestimmung in Seifen 690. 
ZusatzRtoife, Nachweis in Seifen 688. 




