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Vo rwo rt. 

Schon mit den e1'sten Anfiingen del' Civilisation haben es die 
Mensehen ve1'standen, die zu ihrer Bekleidung hergestellten und von 
Natur aus diistel'farbigen Gewehe dureh verhiiJtnissmitssig einfache 
Processe zu farben, um sich entwedrr dadurch von anderen zu unte1'
seheiden odeI' sich mit hunteren Fa1'ben zu srhmueken. Die Fort
seh1'itte, oie lllan in del' sogenannten "Kunst del' Fiirbe1'ei" seit den 
Zeiten del' alten Grieehen uncI Romer bis gegen das Ende des letzten 
Jah1'hundel'ts gemacht hat, sind nieht zahll'eich und haben mit wenigen 
Ausnalullen keine gTosse Bedeutung; die Processe ,,,aren his dahin von 
einel1l wissenschaftlichen Stallflpunkte aus unerklart gehlieben, und 
man arbeitete gewohnlieh nach malt en Recepten oder im Dunklen 
auf's Ge1'athewohl. ~Iit del' Einfiihnmg (leI' Chemie als Wissenschaft 
fiug man abel' balo an, nieht nul' die Beizen, Farhstoffe und Fasern 
aufihre chemische Zusammensetzung zu untersuchen, sondern aueh 
in del' Farberei streng systematische und quantitative Versuche anzu
stellen, und es hat sich dabei besonders in neuel'el' Zeit die alte 
"Kunst" deral't entwickelt und verii.ndert, dass sie heutzutage kaulll 
mehr als solche besteht, sondel'll vielmehl' einen wichtigen Zweig del' 
chemischen Industrie bildet. 

Das vorliegende \Verk hat den Zweck, dem Schuler, sowie dem 
in del' Praxis wirkenden Farber odeI' Chemiker nieht nm die the01'e
tischen GI'uncUagen des Farbens so klal' wie llloglieh zu veranschau
lichen, sondern erstel'em auch clul'eh Beschreihung del' im Gl'ossen 
verwendeten Maschinen und Processe die praktis~he Seite zu verdeut
lichen. Die Darstellung del' kunstlichen Fal'hstofi'e, sowie the ol'e
tische Untersuchungen libel' die naturlichen Farbstofi'e, welche in 
so vielen del' schon verofi'entliehten Werke iiber Farherei eine Haupt
rolle spieIen, sind bier nicht beriicksichtigt. Del' erstere Gegenstand 
ist namlich ein gam: getl'ennter Zweig del' chemischen Industl'ie und 
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hat in del' Regel fur den Farber selbst sellr wenig Interesse, wahrend 
diesel' mit wenigen Ausnahmen dureh die verselliedenen so stark von 
einander abweiehenden Angaben uber die ehemisehe Zusammensetzung 
del' naturliehen Farbstoffe eher verwirrt als belehrt wird. 

An diesel' Stelle moehte ieh meinem hoehverehrten Lehrer. Herrn 
Prof. Dr. G. Lunge fur seine werthvollen Rathsehlage sowie das 
freundliehe Durchlesen der Correeturhogen meinen wannsten Dank 
ausspreehen. 

Bradford, im Oktober 1887. 

Dr. E{lmUlld Knecht. 



Z ur Einfuhrung· 
v 

der vorliegenden deutschen Bearbeitung von Hummel's 
Farberei und Bleicherei der Gespinnstfasern. 

Bei meinen Vorlesungen iiber Textilfasern, Bleieherei, Farbel'ei, 
Zeugdruek und Farbstoffe empfand ieh es stets als einen sehr grossen 
Uebelstand, dass ieh in del' teehnisehen Literatur durehaus keillen 
Leitfaden auffinden konnte, del' sieh dazu geeignet hatte, zur Unter
stiitzung und El'ganzung meinel' Vol'trage zu dienen und namentlielt 
aueh dem ZuhOrel' das Copiren del' vielen zur Verdeutliehung des 
Stoffes unerlasslichen Zeiehnungen zu ersparen. Ieh musste mil' mein 
eigenes "Collegienheft" theils aus sehr zel'streuten Quellen in df'l' 
rleutschen, fl'anzasischen und englischen Litel'atur, theils aus persan
lichen Beobachtungen in sehweizel'isehen und elsassisehen Fabl'ikell 
zusammenstellen, blieb mil' abel' rlabei stets bewusst, dass dies die 
Arbeit eines mitten in del' Industrie stehenden Mannes durchaus nicht 
ersetzen kCinne unrl wirlerstand daher auch del' Mters an mieh heran
getretenen Versuchung, mein Collegiellheft zu einem Leitfaden fiir 
meine Harer zu erweitern. 

Als das Werk von J. J. Hummel, "The dyeing of textile fabrics", 
erschien, erkannte ich sofort, dass dasselbe fiir einen grossen Theil 
meiner Vortrage aus dem erwahnten Gebiete das bOte, was ich so 
lange vermisst hatte: zuverlassige, ausfiihrliehe, dabei abel' nicht zu 
weitschweifige Angaben eines mit del' wirklichen heutigen Praxis ver
trauten und mit derselben in steter Beriihrung stehenden Mannes, 
welcher zugleieh aueh die theoretischen Grundlagen del' ehemisehen 
Textilindustrie beherrseht, daneben Ahbildungen del' wiehtigeren Masehi
nen, kurz ein Buch, welches man dem Studirenden nicht nul' zur 
Begleitung wahrend seiner akademisehen Jahre, sondern aueh als 
hrauchbaren Rathgeber fill' die spatere praktisehe Laufbahn empfehlen 
kann. Ieh darf wohl annehmen, dass auch andere Lehrer meines 
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Faches diese Ansicht theilen werden, und ich ~weifte nicht, dass es 
wenige Praktiker gieht, welche nicht aus dem Hummel'schen Buche 
noch recht viel Anregung und direkten Nutzen empfangen werden. 

1m Original ist naturlich Hummel's Werk nur verhaltnissmussig 
_wenig deutschredenden Chemikern und Technikern zuganglich. Es 
muss daher als willkommen hegrusst werden, dass 8ich in Herm 
Dr. Knecht ein Uebersetzer gefunden hat, welcher die passende Com
petenz fur die wegen del' aussel'orclentlich zahlreichen techni8chen 
Ausdrucke ungemein schwierige Aufgabe besitzt. Die vorliegende 
deutsche Bearbeitung hetrachte ich mithin als eine werthvoIle Be
reicherung unserer technischen Literatur , und es ist Herrn Dr. Knecht 
dafur nicht nUl' del' Dank aIler chemischen Technologen und Studiren
den del' chemischen Technologie, sondern auch derjenige aIleI' Bleicher 
und Farber delltscher Zunge sicher. 

Zurich, im Oktober 1887. 

Dr. G. Lunge, 
Professor del' technischen Chemie 
am eidgellossischen Polyteclmicum. 
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DIE FASERN. 
I. Baunnvolle. 

1. Die Baumwo]]llllauze. Unter Baulllwolle versteht man die weisse 
flaumige Subs tam: , welche die Samen verschiedener Arten der Baumwoll
pflanze, Go S s y P i u m, der Familie der M a I v ace a e angehorend, umgiebt. 
Die Samen, an welche die Fasern 
befestigt sind, liegen in einer drei- bis 
fUnffacherigen Kapsel. Sobald dieselhe 
reif ist, bricht sie auf und die Daulll
wolle wird dann gesammelt und getrocli:
net. Die Sam en werden nachher durch 
mechallische Mittel in der En t Ii: 0 I' -
nerungsmaschine von den Fasern 
getrennt und die rohe Daumwolle winl 
in diesem Zustande den Spinnern ge
liefert. Die BaullIwollpfhmze (Fig. 1) 
Hisst sich nul' in warmeren Hegionen 
mit Erfolg cultiviren. Es giebt deren 
zahlreiche Arten, von clenen folgende die 
wichtigsten sind: 

1) Gossypium barbadense ist ein 
Staudengewachs, das eine gelbe Dltithe 
tragt und eine Hohe von vier his ftinf 
:\Ieter erreicht. 

Eine Abart diesel' Pflanze gieht die 
sogenannte Sea - Island - Baulllwolle , die 
wegen del' grossen Starke, Lange und 
SchOnheit del' Fasern hoch geschatzt ist. 
Es wird dieselhe hauJltsachlich in den 
nordamerilmnischen Staaten South Ca

Fig. 1. a Zweig des H,Lumwollenstrauchs; 
b anfgrsprnngene KaIJSeJ, vom K"lch nm

schlossen; c dieselbe frei, ohne Kl1lclJ j 
d Staubgef,issa der Malva. 

rolina, Georgia und Florida und in den henachbartell westindischen Inseln 
angebaut. 

2) Gossypium hirsutwn ist rin haariges Staudcngcwachs, das cine 
mihe von etwa 2 Meter erl'eicht und lichtgelbe oeler fast \yeis:ic Bltithen 
tragt. Diese Art wird in den Staaten Alabama, Louisiana, Texas und 
Mississippi angebaut. 

H u rn mel, Farberei und Bleicherei. 
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3) Gossypium herbaceum ist ein Ideines Staudengewachs, das eine 
Hohe von etwa 1 Meter erlangt und gelbe Bliithen tragt. Abarten finden 
sich in Iudien, China, Aegypten und Amel'ilm. 

Madras, Surat, die agyptischen Sorten von kurzem Stapel, sowie einige 
amerikanische Sorten gehOren auch diesel' Art an. 

4) Gossypiwn peruvianurn. Diese Art, die urspriinglich aus Siid
Amerika stammt, erreicht eine Hohe von drei bis fiinf lVleter und tragt eine 
gelbe Bliithe. Sie liefert die hochgeschatzten peruvianischen und brasilia
nischen Sorten von langem Stapel. 

Fig. 2. lHikroskopisches Aussehen del" 
Baumwollf'1ser. 

5) Gossypium religiusum ist ein 
klciner einjahriger Strauch, del' eine Hohe 
von ungefahr cinem ]\1etcr erreicht und 
cine gelbe Bliithe tragt. Es wird diese 
Art in China und in Indien angebaut 
und liefert dieselbe die sogenannte Nan
king-Baumwolle, welche sich dureh ihre 
gelbliehe Farbe auszeiclmet. 

6) Gossypium arboreurn ist ein 
Baum, del' eine Hohe von sechs bis 
sieben Meter erreieht und roth violette 
Bliithen tragt. Diese Art kommt in Indien 
VOl' und erzeugt gute Qualitaten Baumwolle. 

2. Physikalische Structur. Unter
sueht man lose Baumwolle unter dem 
Mikroskop, so sieht man, dass dieselbe 
aus einer Anzahl kleiner Faden odeI' 
Fasel'll besteht. Diese haben gewohnlich 
das Aussehen spiralf6rmig gedrehter Ban

del', am Rande dicker als in del' 1\'Iitte, und mit zahlreichen unregel
massigen Streifen auf del' Oberflache (Fig. 2). In den besseren Qualitaten, 
wie z. B. in Sea Island Cotton, ist del' spiralformige Charakter weniger 

Fig. 3. Querschnitte dBr BaumwoJlfaser. 

ausgesprochen. Die Betrachtung del' Querschnitte del' Baumwollfasel'll unter 
dem l\likroskop ergiebt, dass dieselben aus flachen Rohrchen mit verhalt
nissmassig dicken Wanden und einer klein en centralen Oeffnung bestehen 
(Fig. 3). 

Die einzelne Baumwollfasel' ist in del' That eine einzelne, lang
gestreckte, nach oben spitz zulaufende Epidermiszelle, deren oberes Ende 
zugewachsen ist, wahrencl das untel'e Ende unregelmassig zel'rissen ist. 
Bisweilen enUleckt man breite bandfol'mige Fasern, welche von unregel
massigen Fallen durchzogen sind und sich besonders dul'ch ihre grosse 
Durchsichtigkeit auszeiclmen. Del' Querschnitt diesel' Fasel'll zeigt gar keine 
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Oeffnung (Fig. 4). Es sind dies die unreifen Fasern, in den en noeh keine 
Seheidung der Zellenwande stattgefunden hat. Sie lassen sieh nieht wie 
die gewohnliehen reifen Fasern farben und erseheinen in Baumwollstiicken, 
die mit Indigo oder Krapp gefarbt worden sind, hie und da als weisse 
Fleekehen. Aus diesem Grunde hat man denselben den Namen to d t e 
B au m w 0 11 e gegeben. In den halbreifen Fasern liegen die Zellenwande 
noch so nahe zusammen, dass die centrale Oeffnung im Querschnitt nur 
durch eine feine Linie angegeben ist. Weicht man aber diese Fasern in 
Wasser ein, so schwellen sie gewohnlich auf und bilden ho111e Rohren. 
Die Lange der Baumwollfaser variirt zwischen 2,5 und 6 Centimeter, die 
Breite VOIl. 0,017 bis 0,05 .Millimeter. 

Es ist dem spiralformigen Charakter der Baumwollfaser zu verdanken, 
dass man daraus ungemein feine Faden spinnen kann, und es erklart die
selbe Eigenschaft auch die elastische Natur eines Daumwollgewebes im 
Vergleiche zu einem Leinengewebe, dessen Fasern steif und gerade sind. 
Die Unterscheidung der Baumwollfaser von den anderen vegetabilischen, 
sowie von den thierischen Fasern lasst sich am besten mittelst des .Mikro
skops ausfiihren. 

3. Chemische Zusammensetzung. Der Stoff, aus dem die Daum
wolle besteht, heisst C e 11 ul 0 s e. Es bildet dieser Stoff einen fast nie 

Fig. 4. Querschnitte nnreifer Baumwol1e. 

fehlenden Bestandtheil der Pflanzenzellen, so z. B. der Holzfaser. Wah
rend dagegen die Cellulose in der Holzfaser immer eine betraehtliche 
Menge fremder Stoffe, wie z. B. eingctroclmeten Saft, Harz und dergleichen 
enthiilt, kommt dieselbe in del' Baumwollfaser in einem ziemlich rein en 
Zustande vor. Die fremden Stoffe mach en ungefahr 5 Procent des Ge
wichtes del' Daumwolle aus und es geht diese Menge von der rohen 
Baumwolle im Bleichprocesse, worin man eigentlich die ganzliche Entfer
nung dieser Bestandtheile bezwecken will, verloren. Die wichtigste Ope
ration des Dleichprocesses besteht darin, dass man die Baumwolle mit einer 
Losung von Natron oder kohlensaurem Natron kocht. In der so entstan
denen dunkelbraunen Losung erzeugen Sauren einen voluminosen hellbraunen 
Niederschlag, dessen .Menge ungefahr 0,5 Procent des Gewichtes der an
gewandten Daumwolle ausmacht. Es besteht dieser Niederschlag aus Pectin, 
einem nicht naher untersuchten braunen Farbstoffe, Daumwollwachs, Fett
sauren (Margarinsaure) und Albuminstoffen. Pectin kommt in grosster 
Menge VOl', und es ist nicht unwahrscheinlich, dass del' beim Bleichen noch 
unerkHirte Verlust von 4,5 Procent durch die Gegenwart verschiedener 
Pectinstoffe, welche durch Alkalien modificirt und ltislich gemacht, aber 
durch Sauren nicht mehr fall bar sind, verursacht werden ktinnte. 

Ausser den oben erwahnten Verunreinigungen, wclche in den Faser
zellen vorkommen, scheint die rohe Baumwollfaser noch von einer ausser-

1* 
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ordentlich dtinnen Oberhaut, die nicht aus Cellulose hesteht, bedeckt zu 
sein. Befeuchtet man Baumwolle unter dem 1\Iikroskop mit einer ammo
niakalischen Losung von Kupferhydrat, so scltwillt die Faser selbst auf, 
wtthrend die Oberhaut dadurch nicht verandert wird und sich durch band
fiirmige Einschntirungen verschiedener Breite zum Vorscheine bringt. Fiigt 
man dann einen Tropfen Schwefelsaure zu, so scheidet sich die Cellulose 
als gelatinose :Masse aus, welche durch einen Tropfen Jodlosung blau wird, 
wahrend die Oberhaut sich gelb farbt. Schiebt man das Deckglas etwas 
zur Seite, so sieht man, dass die Oberhautringe aus kleinen Rohrchen be
stehen, die augenscheinlich eine spiralformige Structur besitzen. Einige 
Beobachter behaupten, dass diese Oberhaut im Bleichprocesse entfernt wird, 
wahrend Andere das Gegentheil behaupten. 

Die mittlerc Feuclttigkeit del' rohen Baumwollc macht ungcfiihr 
8 Pro cent des Gcwichtes derselben aus, so dass, wenn man noch die 
5 Procent Verunreinigung dazu reclmet, man annehmen daff, dass die rolle 
Baumwolle 87 Procent t1'oelmer Cellulose enthiilt. 

Die ehemische Analyse ergiebt, dass die Cellulose aus Kohlenstoff, 
'Vasserstoff und Sauerstoff besteht, und die empirisclle Formel C,)11(,0,; 

besitzt. Del' ehcmisehen Zusammensetzung nach ist diese Substam: (leI' 
Starke, (lem Dextrin und dem Traubenzueker nflhe venvandt, und cs gehort 
dieselbe folglieh del' Gruppc del' Kohlcuhydrate an. Die Cellulose ist eine 
farb-, geruch- und gesellll1acklose Substanz und besitzt ein spec. Gew. yon 
ungefiihr 1,5. Ueber 130 0 erhitzt, fiirbt sie sich braun, uncI es tritt Zer
setzung ein. An del' Luft verbl'ennt die Cellulose ziemlich leicht, olme 
dass ein starker Geruch erzeugt wird, wodurch man dieselbe bisweilen yon 
Wolle odeI' Seide zu untcrscheiden pflegt. In den gewohnlichen Losungs
mitteln, wie Wasser, Alkohol, Aetlle1' etc., ist dieselbe ganz unlOslich, lOst 
sich abel', wie schon bemcrkt, in cineI' ammoniakalischen Losung yon 
Kupferoxyd. Aus diesel' Losung winl die Cellulose durch SUuren als 
weisse gelatinose Masse ge ftUlt , die, mit AlkollOl gewascllen und getrocImet, 
ein weisses amorphes Pulver bildet. 

Wirkung verschiedener Agentien auf Baumwolle. 

-I-. 'Virkung des Schimmels. Da clie Baumwolle verMltnisst11Ussig 
frei Yon Verunreinigungen ist, lasst sie sicl! lange Zeit aufbewahren, ohne 
irgend welehe Veranclerung zu erleiden, unel es ist dies besonders del' 
Fall, wenn dieselbe im gebleichten Zustande ist und trockcn gehalten wirr1. 
Enthiilt sie abel' fremde organische Stoffe, wie Starke, Gummi und dQl'
gleichen, die ihl' ofters in del' Appretur beigegeben werden, so zeigt sie 
eine grosse Neignng, in feuchter warmer Luft durch Faulniss morseh zu 
werden. Es wird dies dureh die Anwesenheit nieclerer pflanzlicher Ol'ga
nismen, die unter dem Namen Schimmelpilze bekannt sind, hel'vorgebracht. 
Diese Organismen erniihren sich zuerst von den starkehaltigen Substanzen, 
ftihren dann Zel'setznng lterbei, und nach lmrzer Zeit winl die Baul11woll
faser stlbst angegriffen. Es ist nicht unmoglich, dass die gleichzeihge 
Entstehung verschiedener organischer SaUl'en daw beitrUgt, die Faser 1110rseh 
zu machen. 
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5. "Tirkuug del' KiHte. Es ist beliauptet worden, dass, \Venn nasse 
baumwollene Gewebe gefrieren, die Faser geschwacht werde. Obschon 
diesel' Punk! noeh nicht vollstandig aufgeldal't ist, kann man sich ganz gut 
Yorstellen, dass die Krystallisation des Wassel's auf mechanischem Wege 
eine zersWrende Wirlnlllg ausiiben ktinnte. Die populare Meinung ist 
jedenfalls aus dem Grullde entstanden, dass die Baumwollfasern im gefro
renen Zustande sehr leicht hreclien. Zn starkes Appretiren mit Starke 
odor Gummi hringt einen lilmlichen zerbreehlichen Zustand hervor. 

6. \Yil'kung del' SiiUl'l'll. Kalte verdiinnte Mineralsauren haben 
wenig odeI' gar keine Wil'kung; wenn man sic abel' auf del' Baumwolle 
eintroclmen Hisst, so werden dieselbell bald geniigend concelltrirt, um die 
Faser anzugreifen und zu schwachen. Die physikalische Structur del' Faser 
wird dadurch nicht verandert, die chel1lisehe Zusammensetzung del' ange
griffenen Faser hingegen scheint cine Veranderung zu erleiden, indel1l die
selbe mehr Sauerstoff und Wasserstoff enth1ilt als vorher. Es findct cine 
almliche zerstOrcnde Wirkung, abel' schneller statt, wenn man mit diesen 
Sauren impragnirte Baumwolle erhitzt. Das Carbonisiren wollener baum
wollhaltiger Lumpen (d. h. die ZerstOrung und Entfernung del' Baumwolle) 
mittelst Schwefelsliure odor Salzsaure beruht auf demselben Princip. 

Die Wirlmllg starhr Slturcn h1illgt weselltlich von del' Natur, Con
struction und Temperatur del' Sliure, sowie von del' Lange del' Ein
wirkung abo 

Gam concelltrirte Schwefelsaure schwellt die Baul1lwolle auf und bildet 
daraus eine gclatinose Masse, aus del' man heim Verdiinnen mit Wasser 
eine del' Starke almliche, Amyloid genannte Substanz gewinnen kann. 
,Jodlosung flirbt diese Verbindung hlau. Zieht man ungolcimtes Papiel' 
durch Schwefelsaure yom sp. Ge\\'. 1,7 und waseht dieselbe sofort nachher, 
so findet man, dass die Cellulose oberflachlich in Amyloid verwandelt 
worden ist, und man crhalt ein Product, das unter dem N amen y c g e -
t a h i J i s c It e s Per g a III e n t odeI' Pel' gam en t pap i c r bekannt ist. Durch 
eine ahnliche Dehalldlung soll die Affinitat del' Baul11wolle fiir die basischen 
Theerfarhell bedeutend erhOht werden, sogar wenn die Schwefelsiiurc cin 
nicht hOheres specifischcs Gewicht als 1,42 hat. Das Aussehen del' Daum
wolle wird bei diesel' Concentration nicht ver'indcrt. Die durch die 'Virkung 
von Stiuren in ein feines Pulver zerfallene Daumwolle scheint ein l\Iolekiil 
mehr Wasser zu enthaltell als die gewohnliehe Cellulose und ist aus dicsem 
Gl'Umle Hydrocellulose genannt worden. 

Hei Hingerer Einwirkung concentrirter Schwefelsaure lost sich die 
BauIllwolle Yollstltndig zu Dextrin CtiH lO0 5 auf. Wird diese Losung 
mit 'Vasser yerdiinnt und langere Zeit gekocht, so vcrwandclt sich letztere 
Suhstanz in Trauhenzucker CtiHruO(;-

Erhitzt man BauIllwolle mit starker Salpetcrslture, so tritt vollstandige 
Zersetzung ein und man erhalt nobon Oxalsaure cine oxydirte Cellulose, 
die in Alkalien !Oslieh ist. Hei (lor Eillwirkung kalter concentrirter Salpcter
siiUt·c, odeI' noch hessel' cines Gemisches von Salpetersaure uncl Sell\yefelsliure, 
wird die Cellulose in Xitrocellulose yerwandelt. Die physikalische StructUl' 



6 Die Fasern. 

der Faser bleibt dabei unverlindert, obgleich eine Gewichtszunahme von mehr 
als 5 Procent wahrzunehmen ist; die chemische Zusammensetzung und 
Eigeuschaften des neuen Productes sind aber von denen del' Cellulose total 
abweichend, indem entweder eine oder aIle Hydroxylwasserstoffatome del' 
Cellulose durch das Radical der Salpetersaure ersetzt worden sind. Die 
am meisten Salpetersaure enthaltende Verbindung ist unter dem Namen 
Pyroxylin odeI' Schiessbaumwolle bekannt und besitzt die Formel C12H14 

(N02)601O' Es ist diese Verbiudung, die durch die Wirkung ganz con
centrirter 8auren erhalten wird, ausserst explosiv, sowie in Alkohol und 
Aether unlOslich. Ein nicht so hoch nitrirtes Product, das durch lang ere 
Einwirlmng massig concentrirter 8auren erhalten wird, ist als losliches 
Pyroxylin bekannt. Dessen Losung in einer Mischung von Aether und 
Alkohol bildet das Collodion, das beim Verdunsten eine diiune, durch
sichtige, hornartige und in Wasser unlosliche Haut von Pyroxylin hinter
llisst. Kuhlmann hat vor langerer Zeit die Beobachtung gemacht, dass die 
Schiessbaumwolle eine erhOhte Affinitat fiir die Farbstoffe besitze; es ist abel' 
bis jetzt von diesel' Eigenschaft kein technischer Gebrauch gemacht worden. 

Gegen concentrirte S a I z s au l' e odeI' Ph 0 s P h 0 r s a u I' e verhalt sich 
die Baumwolle wie gegen Schwefelsaure, nur ist die Wirkung del' ersteren 
nicht so energisch. Obgleich das Endproduct del' Einwirkuug del' Salz
saure auf Baumwolle dasselbe ist wie bei del' Schwefelsaure, erhalt man 
niemals das Amyloid als Zwischenproduct. 

Losungen von Wei n s a u I' e , Cit rOll ens a u I' e odeI' ° x a 1 s au l' e 
haben keine zerstOrende Wirkung auf Jie Baumwollfaser, wenn dieselbe 
einfach in die Fliissigkeit gelegt wird; wirel aber Baumwolle mit einer 
2procentigen Losung irgend einer diesel' Sauren impriignirt, dann getroclmet 
und eine Stunde auf 100 0 erhit;..;t, so wird die Faser dadurch etwas ge
schwacht. Mit 4procentigen Losungen ist die Wirlmng bei 100 0 eine entschieden 
zerstOrende und lasst sich bei diesel' Concentration schon bei 80 0 wahr
nehmen; von den drei angefiihrten Sauren hat die Oxalsaure die stark8te 
Wirlmng. Wenn diese Losungen mit Starke odeI' Gummi verdickt werden 
und das trockene Erhitzen durch Dampfen ersetzt wird, so findet in jcdem 
FaIle eine viel schwachere Einwirkung statt, so dass man in del' Baumwoll
druckerei, wo haufig Dampffarben angewandt werden, die mehr als 4 Procent 
dieser Sauren enthalten, in diesel' Richtung wenig 2U befiirchten hat. :Man 
soUte indessen nicht vergessen, dass man nieht immer ohne Gefahl' die 
Baumwolle selbst mit organischen Saurcn behandeln darf. 

Die E s s i gsa u r e hat keine wahrnehmbare Wirlmng auf die Baumwolle. 
7. 'Virkung der Alkalien. V crdiinnte Losungen von Kali odeI' 

Natronhydrat haben bei gewohnlicher Temperatur keine Wirkung auf Baul1l
wolle; wird aber die Baumwolle abwechselnd langere Zeit in del' Losung 
gelassen und dann del' Luft ausgesetzt, so findet doch eine Veranderung 
statt. Baumwolle kann sogar mehrere Stunden lang ohne Schaden in ver
diinnten alkalis chen Langen gekocht werden, wenn man Sorge tragt, dass 
das :Material wahrend del' ganzen Zeit untel' dem Niveau del' Fliissigkeit 
bleibt. 80nst wirel dieselbe leicht morsch, besonders wenn die exponirten 
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Theile zugleich der Einwirkung von Dampf unterliegen. Man achtet da
her wohl daranf, bei einigen Operationen im Bleichprocesse die Stucke 
unter dem Niveau der Fltissigkeit zu halten. Dieses Morschwerden ist 
wahrscheinlich einer Oxydation, der Bildung von Oxycellulose, zuzuschreiben. 
Es ist bemerkenswerth, dass diese Oxycellulose eine erhOhte Anziehungs
kraft fur die basischen Theerfarben besitzt. 

Das Kochen der rohen Baumwolle mit alkalischen Laugen im Bleich
processe hat zum Zweck die Entfernung der oben erwahnten naturlichen 
Verunreinigungen, welche dieselbe in kaltem Wasser nicht netzbar machen. 

Anders verhalt sich die Baumwollfaser gegen concentrirte Losungen 
von Kali oder Natron. Taucht man ein Stuck Baumwollgewebe auf einige 
Minuten in eine Losung von Natron von etwa 1,25 sp. Gw., so erMlt 
dasselbe ein gelatinoses, durchscheinendes Aussehen. Nimmt man das Stuck 
nun heraus und wascht es gut in ,Vasser, so findet man, dass es sich be
deutend zusammengezogen hat und dass das Gewebe viel dichter geworden 
ist. Die Beobachtung einer einzelnen Faser der so behandelten Baul11wolle 
unter dem Mikroskop zeigt, dass dieselbe ihr ursprungliches charakteristisches 
Anssehen nicht l11ehr besitzt; die Zeiclmungen auf der Oberflache sind 
verschwunden und die Faser ist nicht mehr Bach und spiralformig, sondel'll 
dick, gerade und durchscheinend. 
Ein Querschnitt unter dem Mikroskop ~. r; 0 (FA ~ 
betrachtet, zeigt, dass die Faser cy- ~ ~ ~ V 
lindrisch geworden ist, wahrend die Fig. 5. Querdurchschnitte von mit Natronlauge 

behandelter llaumwolle. 
Zellenwande sich bedeutend verdickt 
haben und die centrale Oeffnung fast bis auf einen Punkt reducirt ist (Fig. 5). 

Vor vielen Jahren machte John Mercer, ein Kattundrucker in Lan
cashire, die Entdeckung, dass Baumwollgewebe, auf dicse Art behandelt, 
nieht nur starker werden, sondel'll auch grossere Affinitat fur die Farbstoffe 
besitzen als zuvor. lndem er hoffte, den Process in der Farberei praktiseh zu 
verwenden, hat er dcnselben patentirt, und es ist folglich so behandelte 
Baumwolle unter dem Namen mereerisirte Baumwolle bekannt. In del' Indigo
ktipe farbt sich die mercerisirte Baumwolle fUnf oder sechs Mal so schnell 
an wie gewohnliche Baumwolle. Farbt man unter ganz gleichen Umstanden 
(bezuglich Zeit, Temperatur, l\Ienge des Alizarins etc.) gewolmliche Baul11wolle 
und mercerisirte Baumwolle alizarinroth, so erhalt da~' mercerisirte Gewebe 
eine viel vollere und lebhaftere Nuance als das andere. Aehnliche Unterschiede 
in del' Tiefe der Nuance zeigen sich auch bei anderen Farbstoffen. Der 
Process hat aber in del' Praxis nie allgemeinen Eingang gefunden, erst ens 
weil sich das Gewebe clabei so stark zusammenzieht (um etwa ein Fiinf
zehntel an Lange und an Dreitc) , und zweitens, weil man in den meisten 
Fallen die gleichen Resultate durch andere ~Icthodcn crzielcn kann. 

Wasserige Losungen von Am m 0 n i a k haben unter keinen Umstanden 
irgend welche Wil'kung auf die Daumwollfaser. Trockene Daumwolle soIl 
ihr hundertundfi1nfzehnfaches Volumen an gasformigclll Ammoniak absorbiren. 
Losungen von K ali u 111-, Nat r i u 111- oder Am m 0 n i u III carbonat, Natrium
silica!, Borax und Seife haben in del' Regel gar keinen Einfluss auf Baum-
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wolle. Es ist illdessen ein Fall bekannt geworden, dass ein Baumwoll
gewebe, das mit Natriumsilicat impragllirt war und von England naeh 
Slid-Afrika verschifft wurde, nach zwei Jahl'ell in der ursprlinglichen Yel'
packung morsch gewordell war. Eine nahere Untersuchung ergab, dass 
das Natriumsilicat sich unter Bildung freier Kieselsaure und Natrium 
carbonat zersetzt hatte, und man kam zu dem Schlusse, (lass das lHorsch
werden theilweise del' bestandigen Einwirlmng del' Soda auf die Cellulose, 
theilweise dem Zerreissen del' Fasern durch die Krystallisation del' Soda 
zuzuschreiben war. Diese ErkHirung ist indessen nicht ganz befriedigend, 
da es nicht gelungen ist, dieselben Resultate durch den Versuch nacllzu
machen. Was abel' auch die wirkliche U rsaehe gewesen sein mag, so ist 
nicht zu libersehen, dass unter ahnlichen ausserordentlichen Umstanden 
scheinbar unschadliche Salze die Baumwollfaser angreifen konnen. 

8. 'VirkulIg (les Kalkes. Kalkmileh hat sogar bei del' Siedehitze 
wenig odeI' gar Imine Wirkung auf die Baumwollfaser, so lange dieselbe 
unter dem Niveau del' Fllissigkeit bleibt; wellll dicselbe abel' zugleich del' 
Luft odeI' dem Wasserdampf ausgesetzt ist, so wird die Faser durch Oxy
dation geschwacht. Bin solches Aussetzen ist daher im Dleichprocesse zu 
Yermeidell. 

9. Wirkung (les Chlors UlHl del' ullterchlol'igsaurell Salu. 
Die Baulllwolle wil'd leicht morsch, wenn sie einer feuehten Chloratlllosphitre, 
besonders im Sonnenlichte ausgesetzt wircl. Diese zerstOrende Wirlmng 
kann in erster Linie del' directen Einwirkung des Chlors auf die Faser. 
indelll dasselbe einen Theil des Vi asserstoffs ersetzt, zweitens del' Wirkung 
del' auf diese "Weise entstandenen Salzsaul'e, und drittens del' Oxydation 
zugeschrieben werden. Losungen del' unterchlorigsauren Salze (Chlol'kalk etc.) 
haben .ie nacb del'en Concentration, del' Tempel'atur und del' Zeitdauer del' 
Einwirkung eine mehr odeI' mindel' starke Wirkullg auf die 13aumwollfaser. 
Sogar gam schwache I,osungen von Chlorkalk lllachen die Faser morsch, 
\Venn dieselbe darin gekocht wird. IV enn abel' die Losung !mit ist, 
so ist die "Wirlmng kaum bemerkbar, denn sie heschrankt sich auf das 
Dleichen del' natlirlichcn Farbstoffe, die ill del' 13aumwolle enthalten sind. 
Befeuchtet man ein Stlick Baumwollstoff mit einer Losung VOn Chlorkalk 
bei 4 0 Be.. setzt dasselbe eine Stnnde lang del' Luft aus und waseht, so 
finclet man,' dass rli.tFaser eine almliche Anziellllngskraft fUr die basischen 
Theel'farhen erhalten hat, wie die thierischen Fasern. Auf diese vYeise 
behanclelte Bannmolle zersetzt aucll die nol'malcn Salze del' Thonerde, des 
Eisens und anderer Metalle uml fixil't zuglrich das :Metalloxyd. Del' Vcr
sncll hat gezeigL dass diese merkwlirdige Umwandlung durch die von del' 
Luftkohlensaure freigesetzte unterchlorige Sliure YCl'ursacht 'Yird. Die 
Baumwolle wird dabei in die von Witz entdcckte Oxycellulose verwandelt. 

10. \Vil'kullg der lUefall-Salze. Unter gewolmliclien "Cl11standc'n 
haben die Losullgen der neutralell Salze leeine Wid,ung auf die 13amn
wolle. Es gilt dies auch ftir kalte Losungen del' sauren Salze; wenn abel' 
letztere in kochencler Losung angewandt werden, so ist ihl'e Wirknllg del' 
del' freien Siiul'en, nul' in etwas srlnYiicherem Grade. almjich. \Yird 
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Baumwolle mit Sal zen der Erden oder der schweren Metalle impragnirt, 
getrocknet und erhitzt oder gedampft, so zersetzen sich die Salze leicht; 
es schlagt sieh ein basisches Salz auf der Faser nieder, wahrend die frei
gewordene Saure die Faser je nach del' Natur des angewandten Salzes und 
der Concentration der L6sung mehr ~der weniger angreift. 

Die Anwendung des Aluminiumchlorids, das vor einiger Zeit zum Carbo
nisiren wollener Lumpen vorgeschlagen wurde, sowie der sogenannten 
Dampffarben und des Beizprocesses in der Baumwolldruckerei griinden sieh 
alle auf ahnliche Reactionen. 

11. Wil'kung' «leI' Fal'llstoffe. Mit wenigen Ausnahmen werden die 
Farbstoffe durch die Baumwollfaser nieht direct aus ihren L6sungen ange
zogen. Aus dieselll Grunde lasst sieh diesel be nieht olme Weiteres farben, 
und man ist in den meisten Fallen gezwungen, dieselbe fiir die Aufnahme 
des Farbstoffes durch besondere Mittel vorzubereiten (w beizen). Die Ursaehe 
dieses tragen Verhaltens der Baumwolle ist noeh nieht geniigend aufgeklart. 
'Vahrscheinlieh hat es nieht nur mit der chemisehen Zusammensetzung, 
sondern aueh mit der physikalisehen Deschaffenheit zu thun. 

II. Flachs, Jute und China-(jl'as. 

12. Die Flachs-Pflauze. Die 
Flachs- oder Leinen-Faser besteht 
aus den Bastzellen gewisser Arten 
del' Gattung Lin u m, besonders 
abel' des Lin u III us ita tis s im u III 
(Fig. 6), einer Pftanze, die del' 
Familie del' Linaceen angehort und 
die in fast allen Theilen Europas 
angebaut wird. 

Der Flachs uesitzt eine diinne, 
spindelfOrmige Wurzel, einen ge
w6hnlichen oben vcrzweigten Stiel, 
glatte lanzettformige BliHter U11l! 
hellblaue Bliithen. 

Die Saatzeit variirt je naclt 
dem Klima von Februar bis April, 
und es variirt folglich auch die 
Erntczeit von Juni his September. 

'Venn del' Landwirth Lezweekt, 
eine m6glichst gute Fitscr und nieht 
Samen zur niichsten Saat zu be

Fig. 6. A Flachspftanze; 11 Blilthe ; c FruchL 

kommen, so win! die Pfianl.C gesammelt, beYor sic vollstiindig reif ist, 
d. h. wcnll del' Untertheil des Stiels (ungefiihr zwei Drittel des Ganzen) 
gelL gcworden ist und clie Kapseln gerade anfangen, von Griill ill Braun 
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Uberzugehen. Lasst man die Pfianze im Boden, bis del' ganze Stiel gelb 
geworden ist, d. h. bis zur yolligen Reife, so erhalt man nachher eine 
steifere und rauhere Faser. 

Die erste Operation, del' del' frisch gesammelte Flachs unterworfen 
\Vird, ist das Dreschen odeI' Riffeln zum Zwecke del' Entfernung derSamen
kapseln. Es ist dies eine Handarbeit, die darin besteht, dass man die 
Biindel des Flachses mehrmals durch die Zahne grosser feststehender 
eiserner Kiimme zieht. Wenn del' Flachs naeh dem Sammeln getrocknet 
worden ist, so geschieht das Entfernen del' Samen in einer Maschine, die 
hauptsachlich aus zwei eisernen Walzen besteht, zwischen denen die 
Pfianze passirt wird. 

13. Das Riisten. Die wichtigste Operation in del' Abseheidung del' 
Leinenfaser ist das Rosten (Rotten), welche zum Zweck hat die Zersetzung 
und (durch Gahrung) das Loslichmaehen, sowie das Entfernen gewisser 
klebriger Substanzen, welche die Bastfasern nieht nul' zusammeubinden, 
sondern dieselben auch an die holzigen Theile des Stengels festbinden. 

Die verschiedenen Methoden des Rostens lassen sich wie folgt eintheilen: 
1) Die Wasserroste, die entweder in stehendem oder in fiiessen dem 

Wasser ausgefUhrt werden kann. 
2) Die Thau- oder Luftroste. 
3) Das Rosten mit warm em Wasser. 
Die Wasserriiste. Die beste Methode dos Rostens, in fl i e sse n d e m 

Was s e 1', solI in del' Nahe von Courtrai in Belgien ausgefUhrt werden, 
wo das Wasser des langsa m fliessonden Lys zur Verfiigung stoht. Die 
Flachsbiindel werden da in vertiealer Lage in grosse holzeme Korbe, cleren 
Wande mit Stroh bedeekt sind, eingepaekt. Die gefUllten Korbe werden 
mit Stroh und Brettem zugedeckt und mit Steinen beschwert, so dass sie 
ganz unter die Oberfiache des Stroms zu liegen kommen. Nach einigen 
Tagen fangt eine Gahrung an, und man ist genothigt, von Zeit zu Zeit die 
Gewichte zu vermehren, um in Folge del' Gasentwickelung das Aufsteigen 
der Korbe zu verhindern. In del' Regel nimmt man den Flachs naeh 
einigen Tagen aus den Korben heraus und lasst ihn an del' Luft troc1men; 
er wird dann wieder eingepackt und unter Wasser gesetzt, bis das Rosten 
fertig ist. Je nach del' Temperatur des Wassel's, del' Qualitat des 
Flachses u. s. w. dauert die ganze Operation zelHl bis zwanzig Tage. Das 
Ende del' Operation muss genau ermittelt werden, dadureh dass man die 
Stengel von Zeit zu Zeit mit Bezug auf ihr ausseres Aussehen untersueht, 
sowie verschiedene Proben ausfUhrt. Die Flachsbiindel solIten sieh weich 
anfiihlen, und die Stengel solIten von einem grUnlichen, leiel1t entfernbal'en 
Schleier bedeckt sein. Wenn man cinen einzelnen Stengel Uber den Zeig
finger biegt, so sollte sich die holzige Substanz beim Brechen sofort von 
del' Fasersubstanz tl'ennen. Lost man cinen Theil del' Faser yom Stammc 
und streckt dieselhe plotzlich, so sollte del'selbe mit einem sanften und 
nicht schal'fen Gerausch zerreissen. 

Sobald das Rosten fertig ist, wird del' Flachs sorgfaltig aus den Kor
ben entfcrnt uncI an del' Luft getl'ocknet. 
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Das Rosten in stehendem Wasser wird gewohnlich in Russland 
und in Irland ausgefiihrt. In dies em FaIle wird del' Flachs in Teichen 
eingeweicht, welche womoglich in der ~ahe eines fiiessenden Wassel's liegen, 
so dass man mittelst passender Einrichtung das Wasser von Zeit zu Zeit 
ablassen und durch frisches ersetzen kann. 

Es hisst sich diesel' Process schneller ausfUhren als del' vorhergehende, 
da die organischen Substanzen, die im Wasser gelost bleiben, die Gahrung 
wesentlich befordern. Es existirt abel' immer die Gefahr des Ueberrostens, 
d. h. die Gahrung kann zu energisch werden, in welchem Falle die Faser 
se1bst angegriffen und mehr oder weniger geschwacht werden Mnnte. Es 
wird indessen diese Gefahr aufgehoben, wenn man wahrend des Einweichens 
das Wasser mehrma1s durch frisches ersetzt. Die QualiHlt des Wassel's ist 
beim Rosten von grosster Bedeutung; reines weiches Wasser eignet sich 
am besten, wahrend kalkhaltiges Wasser ganz ullbraut;hbar ist. 

Das Wasser, in we1chem Flachs gerostet wurde, ist mit sich zersetzenden 
organischen Stoffen stark beladen, besitzt cinen iiblen Geruch und vergiftct 
die Fische; es ist abel' als fiiissiges Diingemittel zu gebrauchen. 

Nach dem Rosten in stehendem Wasser wird del' Flachs, nachdem das 
meiste Wasser durch Abttropfen entfernt ist, auf dem Rasen ausgebl'eitet 
und von Zeit zu Zeit umgewenclet, Dieses Aussetzen bezweckt nicht nul' 
das Troelmen des Flaehses, sondern dureh die Wirkung des Thaus, des 
Regens, del' Luft und des Lichtes auch die vollstandige Zerstorung und 
Entfernung del' oben erwalmten klebrigen Substanzen. Naeh einigen Tagen 
scheidet sich die faserige Hiille von selbst theilweise von del' Holzsubstallz, 
wahrend letztere leicht zel'reibbal' wird. 

Die Thauroste besteht einfach darin, dass man den Flachs auf 
dem Rasen ausbreitet und dadurch dem Einfluss del' Atmosphal'ilien auf 
sechs bis acht 'Vochen ohne ein vorhergehendes Einweiehen aussetzt. Ein 
feuchtes Klima eignet sich am besten fiir diese Art des Rostens, da, sobald 
del' Flachs trocken wird, die Gahrung aufhort Das Thaurosten wird 
grosstentheils in RUssland, aber auch in einigen Theilen Deutschlands aus
gefiihrt. 

Das Rosten mit wanncm Wasser wurde im Jahre 1847 von R. 
B. Schenk vorgeschlagen. Die Methode besteht darin, dass man die fest 
eingepaekten Flachsbiindel in zugedeckten hOlzernen Bottichen mit Wasser 
von 25-30 0 Warme behandelt. Durch diese Mittel wiJ:d die Gahrung 
wesentlich befOrdert, und die ganze Operation vollzieht sich in zwei oder 
drei Tagen. Trotz diesel' Vol'theile scheint abel' die :Methode nicht mit 
den anderen concurriren zu konnen. 

Von den chcmischen Rostprocessen mag derjenige von R. Baur 
angefiihrt werden. Derselhe besteht darin, dass man den frischen oder 
getroclmeten Flachs zwischen Walzen quetscht und dann in Wasser legt, 
bis letzteres nicht mehr gelb gefarbt wird. Nachdem man dann den 
gl'ossten Theil des Wassel's durch Abtropfenlassen entfernt hat, wird die 
Pfianze ein oeler zwei Tage in verdiinnte Salzstiure (3 Theile concentrirte 
Salzsllure auf 100 Theile Wasser) gelegt, his die Bastfasern sich leicht 
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vom Stengel ablosen. Die saure Fliissigkeit wird dann abgelassen, und 
del' Flachs wird mit einer schwachen alkalischen Losung oder mit Wasser, 
in dem Kreide suspendirt ist, gewaschen. Durch eine weitere Behalldlung 
mit einer verdiinnten Losung von Chlorkalk, welche noch anh1ingende hol
zige Substanzen entfernen soU, und ein nochmaliges Waschen wird der 
Process vollendet. Auf diese Art solI man binnen wcnigen Tagen einen 
gut gerostetcn Flachs erhaltcll. 

14. 1'heorie des Riistens. Die Untersuchungen von Kolb haben 
ergeben, dass die klebrige Substanz, welche die Flachsfasern zusammenhalt, 
wesentlich aus P e c to s e besteht. Wahrend des Rostens wird diese Substanz 
durch die Gahrung einerseits in losliches P e c tin, andererseits in unlos
liche P e c tin s au r e verwandelt. Von diesen Substanzell wird erst ere durch 
das Wasser entfernt, wahrelld letztere del' Faser allh1ingt und sich nul' 

durch die nachfolgende Operation des 
Bleichens entfernen liisst. 

15. Das Brechen. Diese Operation 
Lezweckt die Zel'ldeinerung del' dem ge
I'osteten und getl'ockneten Flachse allh1il1-
genden Holzsubstanz durch mechanische 
Mittel. Es geschieht dies entweder durch 
Handdreschen, odeI' indem man den Flachs 
zwischen einer Reihe cannelil'ter Walzen 
durchgehen Uisst. 

16. Das Schwingen. Durch das 
Schwingen werden die noch zwischen dem 
Flachshaar hangenden Holzstiickchen ent
fernt. Das ScllWingen kann entweder mit 
del' Hand, odeI' bessel' mittelst del' 
Maschino geschehen. 

17. nilS IIechelll. Diese meclmnische 
Operation bezweckt durch Kiimmen eine 
weitere Schmdung del' Fasermasse in ihre 

feinsten Bestandtheile. Das Hechcln wird entweder mit del' Hand, odeI' mit
telst Maschinen ausgefiihrt: in beiden Fallen wil'd del' von del' vorigen Operation 
erhaltene Flachs erst durch grobe und dann dureh immer feiner werden de 
Kiimme gezogen. 

Fig .•. MikroSKopisches Au~seheJ1 
der Flachsfaser. 

18. Del' gcklimmte Flachs. Del' geklinunte Flaehs bildet lange, 
feine, weiche und glanzende Fasern, dcren Farbe yom schmutzig-gelben 
des belgischen Pl'oductes bis zum dunklen griin - grauen des russischen 
variirt. Diesel' Farbenunterschied wird hauptsachlich durch die Art des 
Rostens yerursacht. 

In fliessendem ,Vasser gerosteter Flachs besitzt eine mehr odeI' we
niger helle schrnutzig-gelbe Farbe, wahrend del' in stehendem Wasser 
gerostete eine graue FUl'be besitzt, die wahrscheinlich durch die Anwesen
heit faulender organischer Substanzen im Wasser hervorgebracht wil'd. 

19. Physikalische Stl'uctur uml Eigenschaf'ten. Unter dem Mi-



Flach~, .Jute, China-Gral'. 13 

kroskope erscheint die Flachsfaser (Fig. 7) als eine lange, gerade und 
durchsichtige Rohre, oft mit Hinglichen Strichen gezeichnet. Die Wande 
sind dick, und die innere Oeffnung ist ausserordentlich klein. 

Stellenweise, abel' nicht in regelmassiger Entfernung, zeigt die Faser 
kleine Erweiterungen, und an diesen Punkten k:mn man undeutliche trans
versale Bander wahl'llehmen. Unter sehr starker Vergrosserung entdeckt 
man an diesen Ste11en eine Reihe ganz kleiner Risse, die nach Veti11art 
einfach den Ste11en entsprechen, wo die Faser gebrochen odeI' stark ge
bogen wurde, und nicht, wie gewohnlich angegeben wird, aus ZeJlein
theilungen odeI' Knotchell bestehen. Fasel'll, die man zwischen den Han
den heftig gerieben hat, oder die del' Wirkung von Alkalien ausgesetzt 
werden, zeigen unter clem l\1ikroskop eine Anzahl deutlicher Hinglichcr 
Striche, wahl'end das zerrisscne Ende del' Faser das Aussehen eines 
Biindels kleiner Filserchen besitzt. Diese Erscheinungen denten unmittelbar 
daranf, dass die Ze11cnwand del' Leinenfaser eine faserige fltructur besitzt. 

Die mittlere Liinge del' einzelllen Faser betragt 25 - 30 mm, die 
mittlere Breite 0,020--0,025 mm. 

Del' Querschnitt del' Leinenfaser besitzt einen mehr orIel' weniger ab
gerundeten, vielseitigen Umriss. 

Die hauptsachlichen physikalischen Charaktere del' von (len incru
stirenden Substanzen befreiten Leinenfaser sind deren schncewcisse Farbc, 
Seidenglanz und SHirke. Diese letzte Eigenschaft muss olme Zweifel 
del' faserigen Structur, sowie del' ausserordentlichen Dicke del' Zellen
wiinde zugeschrieben werden. 

Del' Flachs ist ullgefahr in gleichem Grade hyposkopisch wie die Baulll
wolle unll enthiilt illl lufttrockenen Zustande ctwa 8 Procent Feuchtigkeit. 
Er ist ein vie! besserer Wiirilleleiter als die Baumwolle uurl fiihlt sich 
daher immer kiilter an. 'Vas die Dieg;samkeit und (lie Elastizitilt anbe
langt, so sind diese Eigensclmftcn in den Leinenfasern nicht so gut aus
gebildet wie in del' Baumwolle. 

20. Chemiscllc Zusammensctzung. Mit starker Schwefelsliure und 
Jodlosung behandelt, fMbt sich die c1icke Zellenwal1<l hlau, ",ahreml (tie 
incrustirenden Substanzen, welche die Faser unmittelbar umgebcn, sirl! 
gelb farben. Es besteht daher die Leinenfascl' wesentlich aus Cellulose. 
Die 15-30 Pro cent fremder Substanzen, die illr im rohen, ungebleichten 
Zustande anhaften, bestehen wesentlich aus Pectinsaure. Die robe Faser 
enthalt ausserc1em noeh Fettsubstanzen (etwa 5 Proeent), Farbstoffe und 
andere nicht naher untersuehte Stoffe. 

Wirkung verschiedener Agentien auf die Leinenfaser. 

Da die Leinenfaser aus Cellulose besteht, so ist die Wirkung von 
Agentien auf die gereinigte Faser del' auf die Baumwollfaser sehr ahnlich; 
nul' wird im Allgemeinen die Leinenfaser leichter angegriffen, besonders 
unter dem Eintlusse del' kaustischell Alkalien, des Calciumhydrats und 
starker Oxydationsmittel, wie z. B. Chlor, unterchlorigsaurer Salze etc. 
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Was die Wirkung dieser Agentien auf den gerosteten Flachs anbe
langt, so verseifen die siedenden Losungen der alkalischen Hydrate und 
Carbonate die Fettsubstanz, und hewirken ebenfalls die Zersetzung del' 
Pectinsaure und del' zufallig nach dem Rosten in der Faser hinterlassenen 
Pectose. Unter deren Einfluss verwandelt sich die unlOsliche Pectinsaure 
in Metapectinsaure, die sich sofort mit dem Alkali zu einer in Wasser 
lOslichen Verbindung vereinigt. Durch successives Auskochen mit Alkali 
gelingt es, del' Faser ihre braune Farbe vollstandig :tu entziehen, und sie 
besitzt dann nul' noch eine schwache graue Nuance, die durch die Wir
kung unterchlol'igsaurer Salze leicht gebleicht wil'd. Auf diesen Reactionen 
beruht del' Bleichprozess ftir die Leinenfaser. 

Del' in stehendem odeI' fliessendem Wasser gerostete Flachs lasst sich 
verhaltnissmassig leicht bleiehen. Unter dem Einfluss siedender alkaliseher 
Losungen nimmt derselbe immer eine helle Farbe an, wahrend durch 
Zinnchlortir die Nuance gelblich wird. Andererseits lasst sieh del' Flachs, 
del' dureh Thaurosten vorbereitet wurde, nul' schwer bleichen. Mit AI
kalien gekoeht wird derselbe dunkleI', wahrend Zinnchlortir entweder gar 
nieht odeI' nul' in sehr geringem Grade darauf einwirkt. Diese Reactionen 
konllen dazu dienen, tiber die Methode des Rostens, die angewandt wurde, 
Aufschluss zu geben. 

Die Leinenfaser farbt sich nicht so leicht an wie die Baumwollfaser, 
und obschon diese Eigenschaft den Farbern la!lgst bekannt ist, so ist die
selbe !loch nie zur Gentige aufgekHirt worden. Die physikalische Struetur 
del' Faser und die mogliche Anwesenheit von Pectinstoffen iiben da jeden
falls einen Einfluss aus. 

21. Die .Tute besteht aus den Bastfasern verschiedener Arten del' 
Gattung Cor c h 0 l' us (C. olitorius, C. capsularis etc.), einer Pflanze, die 
del' Familie del' Til i ace e n angehOrt, und die hauptsachlich in Bengalell 
angebaut wird. Die Faser wird von del' Pflanze durch Processe, die zur 
Gewinnung des Flaehses angewandt werden, namlich durch Rosten, Breehen, 
'Waschen, Troclmen etc., geschieden. Die rohe Faser, wie sie in den 
Handel gebracht wird, besteht aus den oberen ftinf Sechstel des isolirten 
Bastes, und besitzt eine Lange vou ungefahr zwei Meter. Unter dem 
Mikroskope ergiebt sich, dass die Jute aus Biindeln steifer, gHinzender 
cylindrischer Faserchen besteht, die unregelmassig verdickte Zellenwande 
und eine verhaltnissmassig grosse centrale Oeffnung besitzen. Die Farbe 
del' Faser variirt von braun bis silber-grau. Es lasst sich dieselbe da
durch yom Flachs unterscheiden, dass sie durch Schwefelsaure und Jod
losung gelh gefarbt wird. 

Nach Cross und Bevan besteht die Jutefaser nicht aus Cellulose, 
sondern aus einem eigenthiimlicheu Derivate derselben, dem man den 
Namen Bas to s e gegeben hat. Unter dem Einfluss des Chlors erhult 
man eine gechlorte Verbindung, die sich mit schwefligsaurem N atron schOn 
fuchsinroth anfarbt. Dieselhe Farbenreaction zeigt auch mit Tannin pru
parirte Baumwolle, ein Product, mit dem die Jute grosse Aehnlidlkeit 
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besitzt. Es zeigt sich dieselbe Aehnlichkeit in del' Fiirberei, indem man 
die Jute mit den basischen Theerfarben direct fiirben kann. 

Man kann annehmen, dass die Jute aus Cellulose besteht, wovon ein 
Theil durch die ganze Masse del' Faser hindurch in eine gerbstoffiihn
liche Substanz verwandelt worden ist. In del' That wird die Jute durch 
Alkalien in unlOsliche Cellulose und in lOsliche Stoffe, die dem Gerbstoffe 
verwandt sind, gespalten. Wenn man ausserdem grossere Massen von 
Jute in einem feuchten Zustande langere Zeit liegen liisst, so wird die 
Fasersubstanz in zwei Gruppen von Korpern, niimlich in Siiuren, die 
del' Pectinsiiure analog sind, und in gerbstoffiihnliche Substanzen, gespalten. 

Siiuren , besonders abel' Mineralsauren, zerstoren leicht selbst bei 
niedriger Temperatur die Jutefaser, indem sie dieselbe in losliche Sub
stanzen verwandeln. Diese Thatsache sollte beim Bleichen und Farben 
von Jute nicht ausser Acht gelassen werden. 

Starke Losungen unterchlorigsaurer Salze erzeugen das schon oben er
wahnte Chlorproduct, und es besteht immer nach einer solchen Behandlung 
die Gefahr in den nachfolgenden Operation en , wie z. B. dem Dampfen, 
dass die Faser morsch wird. Schwache Losungen bleichen die :Faser bis 
auf eine schwache Creme - Farbe, wahrend dieselbe zugleich oxydirt wird, 
und dadurch Verbindungen erzeugt werden, die mit den loslichen Kalksalzen 
unlosliche Niederschliige bilden. Beim Bleichen del' Jute zieht man daher 
dem gewohnlichen Chlorkalk eine schwache Losung von Chlornatron VOl', 
da die Anwesenheit des Natrons nicht nul' die Entstehung del' gechlorten 
Faser, sondeI'll auch del' unloslichen Kalkverbindungen verhindert. Wenn 
man die gebleichte Faser mit saurem schwefligsaurem Natron impragnirt 
und bei 80 -100 0 trocknet, so erhalt man durch die Wirlmng del' frei
werdenden schwefligel1 Saure ein reineres Weiss, wiihrend das neutrale 
schwefligsaure Natron, das in del' Faser zuriickbleibt, die Oxydation und 
Desintegration derselben unter dem Einfluss del' gewohnlichen Atmosphiirilien 
und sogar des Dampfens verhindert. Die Jute Uisst sich auch durch 
successive Behandlung mit Kaliumpermanganat und sclmeflige Saure bleichen. 
Del' Gewichtsverlust, den die Jute beim Bleichen erleidet, variirt je nach 
del' angewandten Methode von 2 bis 8 Pro cent. 

22. China -Gras. Diese Faser, die auch unter den Namen Rhea, 
Ramie u. a. bekanut ist, besteht aus den Bastzellen des B 0 e h mer i a 
nivea (Urtica nivea) eines mehrjiihrigen Gewiichses, das del' Familie 
del' Nesseln (Urticaceae) angehOrt. Die Pflanze kommt in China, Japan 
und illl ostlichen Archipelagus in grosser Menge VOl'. Bis jetzt besitzt 
man noch keine ganz befriedigende Methode, die Faser ohne Verlust zu 
isoliren. Die einheimischen Methoden, die Stengel zu spalten und die 
Faser mit del' Hand abzuziehen, nachdem dieselben in Wasser eingeweicht 
wurden, sind miihsam und lwstspielig, wiihrend del' Process des Rostens 
nicht durchweg seinen Zwecl{ erfiillt, erstens weil die Stengel zu saftig 
sind, und zweitens wegen del' grossen Menge del' gummiartigen Bestand
theile, welche an del' Luft coaguliren und unlOslich werden. Die werth
vollsten Eigenschaften del' Faser sind deren grosse Starke, Dauerhaftigkeit, 
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Feinheit, seidenahnlicher Glanz und rein weisse Farbe. Schwefelsaure und 
Jodlosung farben die Faser blau, woraus sich ergieht, dass dieselhe wesentlich 
aus Cellulose zu bestehen scheint. U nter dem Mikroskope erscheinen die 
Fasern steif und gerade, wiihrend die Zellenwlinde eine faserige Struetur 
zeigen und in verschiedenen Theilen del' Faser verschiedene Dicke besitzen. 

III. Die Scbafwolle. 

23. Arten <1er 'Volle. Unter del' Bezeichnung "Wolle" versteht 
man das faserige Material, das mehrere Gattungen del' Saugethiere, be
son del's aber c1ie Schafe bedeckt. Die Wolle unterscheidet sich yom 
Haar, einem Pruduct, womit sie sehr nahe verwandt ist, in der Regel 
durch grossere Biegsarnkeit, Elasticitat und Krauselung, sowie in del' Eigen
sehaft, sich leichter zu verfilzen. 

Viele Saugethiere besitzen zugleich Wolle und Haar, und es ist wahr
scheinlich, dass dies auch mit dem Schafe im urspriinglichen wilden Zu
stan de del' Fall war. Unter dem Einfiusse del' Ziichtung abel' sinll die 
groben Haare zum grossten Theil rersehwunden und haben dem weiehen 
Flaumhaal'e, das die Wurzeln umgab, Platz gemacht, sieh auf so sond.el'
bare vVeise zu entwickeln. 

Klima, Race, Nahrung und Zucht del' Schafe beeillfiussen aIle die 
Qualitat del' VV olle. 'Venn das Gras z. B., wovon sie sich el'llilhren, auf 
kalkhaltigem Boden wilchst, so erhiUt man meist eine grobe B'aser, wiihrend 
Schafe, welche sich auf fettem Lehlll boden ernahren, feine seidenartige 
Fasem liefem. 

Bis gegen Ende des letzten Jahrhunderts galt die Wolle, die von den 
spanischen Merino-Schafen el'zeugt wird, fUr die feinste und beste in del' 
Welt. Es wurde darnals dieses Schaf in fast aUe Lander Europas eiu
gefiihrt, und dureh sorgfiiltige Auswahl und Zucht gelling es endlich den 
Sehafziichtern Sachsens und Schlesiens, eine Wolle zu produ.;iren, die del' 
del' urspriinglichen spanischen Race in jeder Beziehung gleich Imm. Seit
dem hat mau das Merino-Schaf in Australien, clem Cap clel' guten Hoff
nung, Neu-Seelancl u. a. O. cingefiihrt. Man bezieht jetzt aus (Tiescn 
Uinclern enonne Quantitaten sogenannter Colonial- Wolle, die alle den 
::\Ierino-Chal'aktel' des urspriingliel!en spanischen Schafes besitzen. 

J e nach del' mittleren Llinge des Stapels, d. h. del' (lie W ollflocken 
bildenclen Fasem, nnterscheidet man zwei grosse Classen von W ollsorten, 
nllmlich Wollsorten yon langem Stapel (18-23 em) und 801c11e von 
kUl'zem Stapel (2,5-4 em). Zu del' Fabrication del" Gewebe miissen 
erstere g e k am rn t werden und diencll sodann ZUl' Erzcugung del' soge
nannten Worsted- oder Ka111l11garnstofI'e, wiihrencl letztere durch Karden 
(Krempeln) zum Verspinnen vorbercitet werden und zur Fabrication wollener 
THeher dienen. Del' Durehmessel' del' Wollfaser kann von 0,007 bis 0,5 mill 
variiren. 
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Es zeigen sich sogar grosse Untel'schiede in der Qualitat, Lange und 
dgl. der Wolle eines einzelnen Schafs, je nach dem Korpertheil, worauf 
dieselbe gewachsen. Die Operation des So r t ire n s hat zum Zweck, in 
jedem Fliess die verschiedenen Qualitaten zu untel'scheiden und zu isoliren. 

24. Die pltysikalische Structur del' Wollfaser ist eine so charak
teristische, dass man dadurch diese Faser von allen anderen mit Leichtig
keit untel'scheiden kann. Die Wolle ist ein Auswuchs del' Obel'haut, und 
es ist jede Faser aus einer Unzahl von Epithelial-Zellen aufgebaut. Be
trachtet man eine W ollfaser unter dem :Mikroskop, so sieht man, dass die
selbe aus wenigstens zwei, bisweilen aus drei Theilen besteht. 

1) Die ausseren Zellen erscheinen als diinne, hornartige Platten oder 
Schuppen von unregelmassiger Gestalt, welche ungefahr nach del' Art von 
Dachziegeln iibereinander gelagert sind (Fig. 8). Die oberen Randel' stehen 
mehr odeI' weniger frei, wahrend die unteren im Inneren del' Faser fest
sitzen. In del' :Merinowolle el'schei
nen die Schuppen trichterfOrmig in
einanderpassend und die ganze Faser 
umgebend. 1m H a are wurzeln diese 
ausseren Zellen viel tiefer in del' 
Faser i sie sind auch flacher und 
stehen fast gar nicht bemus. 

Diese Oberflachenstructur spielt 
eine wichtige Rolle in del' Verfilzung 
del' Wolle bei del' Operation des Wal
kens. In diesel' uIHl iihnlichen Opera
tionen, wo eine grosse Anzahl Fasern, 
die sich unmittelbar beriihren, durch 
mechanische ~1ittel in constanter 
Bewegung gehalten werden , bewegt 
sich selbstversUindlich jede Faser 
in einer Richtung leichter als in Fig. 8. Mikroskopisches Aussehen der Wollfaser. 

del' anderen. Die Schuppen del' verschiedenen Fusern greifen in ein
under ein und dus Gewebe wird dabei verfilzt. 

2) Die Rindensubstanz del' Wollfaser, welche bisweilen den ganzen 
inneren Theil del' Faser ausmacht, besteht aus schmalen, spindelfOrmigen 
Zellen, die einen mehr odeI' weniger hornartigen Charakter besitzen. Es 
lasst sich diese Structur, welche del' W ollfaser bei del' Betrachtung eines 
Langenschnitts unter dem :Mikroskop ein faseriges Aussehen verleiht, am 
besten sehen, nachdem man die Faser mit verdiinnter Schwefelsaure be
handelt hat. Nach einer solchen Behandlung kann man die Faser dann 
mittelst zweier Secirnadeln leicht in ihre Bestandtheilc zerlegen. Fig. 9 B 

zeigt das mikroskopische Aussehen der mit Saure behanclelten Faser, 
wahrend in 9 A. einige del' einzelnen Zellen abgebildet sind. 

Es ist bemerkenswerth, dass diese vereinzelten inneren Zellen die 
Farbstoffe starker anziehen als die ausseren SChUPPCll, und die bessere 
Wirkung del' angesauerten Losungen, die man in vielen Fallen beim Beizen 

Hum mel, F<irberei und Bleicherei. 2 
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und Farben gebraucht, konnte wohl del' Oeffnung del' Epithelialzellen zuge
schrieben werden, indem die inneren faserigen Zellen dadurch del' Wirkung 
del' Fliissigkeit ausgesetzt werden. Auf die gleiche Weise konnte man 
ebenfalls erklaren, warum sich carbonisirte Wolle schneller und dunkler 
anfarbt als gewohnliche Wolle. 

3) Der centrale odeI' markige Antheil findet sich nicht in jeder 
Wollfaser YOI'. Er besteht aus mehreren Sehiehten rhombischer odeI' wiirfel-

formiger Zellen, welche das Mark del' Faser zu bilden 
scheinen, und dieselbe entweder del' ganzen Lange 
nach oder nul' theilweise durchziehen. Koeht man 
die Faser mit Alkali, so gelingt es oft, diesen een
tralen Theil durch Druck zu entfernen. In vielen 
Wollsorten (Merino etc.) scheint derselbe ganzlich zu 
fehlen; des sen An- odeI' Abwesenheit scheint von 
yielen Bedingungen, wie z. B. Race, Gesundheit etc., 
ahzuhangen. 

In farhloser (weisser) Wolle erscheint del' mar
kige Antheil oft unter dem Mikroskop als dunkler 
odeI' lichtschwacher Streifen. Es ",ird diese Erschei
nung durch die Luft, die siclt zwischen den Zellen 
vorfindet, verursacht, denn wenn man eine solehe 
Faser. mit Terpentinol odel' mit Glycerin lwcht, so 
werden die Zellen durchsichtig. 

Fasern, ,,,elclle den markigen Antheil enthalten, 
Fig. 9. Wollfaserzellen sind YCl'haltnissmassig steif und zerbrechliclt. Sie be
nnter dem Mikroskop. 

sitzen im Allgemeinen mehr den Charakter del' Haare 
und eignen sich deshalb weniger gut zur Fabrikation als die anderen Sorten. 
In den besten Qualitaten del' 'Volle sind die Markzellen unsichtbar. 

1m Querschnitt erscheint die Wollfaser gewolmlich rund odeI' oval. 

n 

Figur 10 steUt Quel'selmitte dar (naeh F. 
H. Bowman) zweier typisehen W ollfasel'11 : 
A zeigt die Markzellen, die Zellen del' 
Rindensubstanz und die ausseren Sehuppen, 
wahrend in B die Markzellen abwesend sind. 

S tie h e 1- oder to d t e H a are sind ge
wisse 'Y ollfascrn, welehe nieht die normale 

Fig. 10. Querschnitte typischer WoUfasern. 
Structur del' guten 'Volle besitzen; unter 

dem Mikroskop sind die Epithelialzellen yiel weniger deutlieh oder sogar 
unsichtbar. 1m durchgehendcn Lichte betraehtet el'scheint entweder die 
ganze Faser dichter und bisweilell sogar undurcilsiehtig, odeI' es ist nur 
del' markige Antheil undurchsichtig. Solche Fasel'll haben geringere Starke 
und Glanz, verfilzell sieh nieht leieht und farben sieh nieht gut an. Sie 
konnen sogar in guten W oils orten vorkommen, besonders abel' am Hulse 
und an den Beillen del' Thiere, wo die Wolle allmahlieh in Haar iiber
geht. In groben W ollso1'ten konnen dieselben in jedem Theile des Fliesses 
yorkommen. 
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25. W ollsorten anderen r rSlll'llllgS. Die 'IV ollsorten, die unter dem 
Kamen Alp a c a, Vic una und L 1 a ma bekallnt sind, werden von verschie
denen Arten del' Gattung Auchellia (A. alpaca, A .vicuna, A. llama) 
einer Kameelgattung, welche die Gebirge von Peru und Chili bewohnt, erhalten. 

Mohair ist das Product del' Angoraziege (Capra hircus ango
r e ns is), die in Kleinasien einheimisch ist. 

K a s c h mil' besteht aus del' weichen (intel'\\-olle del' Kaschmirziege 
(Capra hircus laniger) yon Thibet. 

Die weiche Unterwolle des K a III eel s, die jedes Jahr gewechselt wird, 
findet ebellfalls Anwenclung. Yon allen diesen -Wollsorten werden abel' die 
Alpaca· und l\Iohairwolle in grosster Menge allgewandt. 

Einige diesel' \Yollsorten, besonders Mohair, aber auch Alpaca-, 
Kameelhaar- , Kaschmir- und Persiche W oUe konnen hie und da 
del' Gesundheit der Arbeiter beim Sortiren schtidlich sein. Sie enthalten 
einen mikroskopischen Organismus, del' unter clem Kamen 13 a c ill u s 
ant h r a cis bekannt ist. 

Gelangen diese Organismen clurch die Respiration in clie Athmungs
organe odeI' durch offene W unden in das Blut, so konnen sie im l\lenschen 
eine tOdtliche Krallkheit, die als Anthrax (l\Iilzbrand) bezeichnet wird, hervor
brillg811. Derselbe Organismus bringt in Rindvieh und in pferden eine Art 
Typhus henor. Die Raume, in denen \Volle sortirt wird, Bolltell daher mit 
guter Ventilation ver,ehell seill und, wenn moglich, sollten die Arbeiter 
Respiratoren tragell. 

26. Physikalisclle Eigellschaf'tell. Die Wollfaser kann eine grossere 
Menge \'r asser aufnehmen, olllle dass sie feucht odeI' nass aussieht, d. h. 
sie ist sehr h y g r 0 s k 0 pis c h. In ,varmem, trockenem Wetter der Luft 
ausgesetzt, entMlt sie 8 -12 Procent Feuchtigkeit; \Venn man sie aber 
langere Zeit in einer feuchten Atmosphiire liegen Hisst, so kann sie bis 
auf 50 Procent aufnehmen. Diese Feuchtigkeit fiillt wahrscheinlich die 
Raume zwischen den einzelnen Zellen del' Faser, die sonst Luft enthalten, 
aus, durchdringt abel' olme Zweifel auch die eigentliche Substanz del' Zellen. 
Es ist bemerkenswerth. class feuchte 'Volle nicht so leicht von Schimmel 
angegrifl'en wird ,vie die Ptlanzenfasern. 

Rei ungewaschenel' Wolle steht clie Feuehtigkeitsmenge mit del' :Menge 
der enthaltenen FettsubstanzE'n im umgekehl'ten Verhaltniss, ,yahl'end die
selbe in gewaschener Wolle von del' Anordnung del' Zellen abhangt. Die 
zaheste 'Yolle, d. h. diejenige, in del' die Zellen am Josesten angeordnet 
sind, besitzt den gl'osstell Feuchtigkeitsgrad. 

Wegen dieses ausserordentlichen hygl'oskopischen Charakters del' Wolle 
ist es wiinschenswel'th, dass diejenigen, ,wiehe mit dies em Artikel handeln, 
nicht nul' beim Ankauf, sondern auch beim Yerkauf deren Feuchtigkeits
grad genau kennen. Es sind zu diesem Zwecke an vielen Orten so
genannte Conditioniranstalten errichtet worden, 'YO del' Feuehtigkeitsgrad 
eines jeden Postens Wolle genau ermittelt und amtlich mitgetheilt wird. 
Eine nahere Beschreibung des Conditionirens siehe unter Seide. S. 40. Da 
die Wolle gegen \Yarl1'le empfindlicher ist als die Seide, so geschieht clas 

2* 
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Trocknen bei 105-11 0 0 • An den meisten Orten nimmt man 18,25 Pro
cent als gesetzlich zuHissige Feuchtigkeitsmenge an. 

Weicht man die W ollfaser in warmem Wasser ein, so wird dieselbe 
weich, schwillt betrachtlich auf, und wird dabei nach Art aller hornartigen 
Substanzen pIa s tis c h, d. h. sie beMlt, wenn man wahrend des Trock
nens den mechanischen Druck oder Zug nicht entfernt, jede Form bei, 
die man ihr gegeben hat. 

Diese hygroskopische und plastische Natur der Wolle spielt die 
HauptroUe in vielen Operationen, denen man dieselbe unterwirft, so z. B. im 
Crabben und Dampfen der gemischten Gewebe aus Wolle und BaumwoUe, 
im Pressen der woUenen Gewebe und im Strecken des W ollengarns. 

In nahem Zusammenhang mit der hygroskopischen Natur der Wolle 
steht deren E 1 a s tic i til t, eine Eigenschaft, welche in dieser Faser sehr 
gut ausgebildet ist. Es 11isst sich diese Eigenschaft gut veranschaulichen, 
wenn man eine trockene Faser iiberstreckt; sobald man die Enden gehen 
lasst, nimmt die Faser nicht nur ihre urspriingJiche Lange wieder an, 
sondern es findet zugleich eine Zusammenziehung und Krauselung der 
Enden statt. Wird eine einzelne W ollfaser durch \Yarme oder durch 
Feuchtigkeit weich gemacht, dann gestreckt und in dieser Lage getrocknet, 
so findet man, dass dieseJbe ihre Eigenschaft zu krauseln verloren hat. Die 
Eigenschaft kommt aber wieder zum Vorschein, wenn man die Faser auf a11l1-
liche Weise wieder weich macht und in ungestrecktem Zustande trocknen lasst. 

Druck, Reiben und Warme nebst den oben erwahnten physikalischen 
Eigenschaften der Wolle, wie z. B. die schuppenartige Oberflache del' 
Faser, deren Kriiuselung, sowie deren hygroskopisehe, elastisehe und plasti
selle Natur spielen eine ungemein wiehtige Rolle in den Verfilzungs- und 
Walkprocessen, sowie bei del' Appretur woUener und halbwollener Gewebe. 

Der G I a n z oder L u s t l' e der Wolle variirt bedeutend. Die geraden 
glatten und steifen Wollfasern besitzen in del' Regel mehr Glanz als die 
Merinoarten. Diese Unterschiede hangen zum Theil von del' inneren Structur, 
hauptsachlich aber von der verschiedenen Anordnung del' Schuppen auf dler 
Oberflache abo Je flacher die Schuppen sind und je mehr sie in einer 
und derselben Ebene liegen, desto grosser wird del' Glanz sein. Woll
sorten, die den seidenartigen Glanz in hohem Grade besitzen, wie z. B. diie
jenigen von Lincoln, Leicester etc., sind als Lustrewolle bekannt, urn 
dieselben von den anderen 'N ollsorten, die wenig oder gar keinen Glanz 
besitzen, wie Z. B. Merino, Colonial wolle etc., zu unterscheiden. 

W oUe, die einen glasartigen Glanz besitzt, wie ihn z. B. Borsten 
und dgl. haben, ist harter und mehr hornartiger Natur, die Oberflache 
del' Faser ist glatter, und die Schuppen sind weniger deutlich. Diese 
W ollsorten flil'ben sich nicht so leicht an. 

Die besten W ollsorten sind farblos, wahrend die gewohnlicheren 
Qualitaten Mters gelblich, schwarz, braun, roth etc. gefarbt sind. Diese 
Farbung wird dureh die Anwesenheit eines organischen Pigments in del' 
Rindensubstanz del' Faser, das entweder in kleinen Kornchen zwischen 
den einzelnen Zellen vorkommt odeI' die ganze Substanz del" Zellen durcll-
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dringt, hervorgebraeht. In der Regel kommt dasselbe in beiden Formen 
zugleich vor; in den braunen und schwarzen W ol1sorten wiegen abel' die 
Kornchen VOl', wahrend in den roth en und gelben Varietaten del' Farb
stoff mehr in del' Zellensubstanz selbst vorhanden ist. Es sind diese 
natiirlichen Farbstoffe nicht so lichtecht, wie man gewohnlich annimmt; 
diese Thatsaehe wird schon durch das gebleichte Aussehen derjenigen 
Theile des Fliesses, die clem Lichte ausgesetzt sind, erwiesen. 

Del' Wertll irgend einer W o11sorte wird dadurch hestimmt, dass man 
gewisse physikalische Eigenschaften, besonders abel' die Weichheit, Feinheit, 
Stape11ange, Krauselung, Starke, Elasticitat, Biegsamkeit, Farbe und die 
Leichtigkeit, mit del' sich dieselbe farben lasst, sorgfaltig beobachtet. Die 
S c h u r W 0 11 e oder M u t t e r w 0 11 e, die vom lebellden Thiere geschoren 
wird, iibertrifft an Qualitat die S tel' b lin g s w 0 II e, d. h. Wolle, die 
man von der Haut des todten Thieres entfernt hat, wenn dazu Kalk an
gewandt wurde; \Venn man diese aber durch Schneiden entfernt, so kommt 
sie an Qualitat del' Schurwolle gleich. Yereinzelte todte Fasern, welche 
VOl' der Schur die Wurzeln verlassen haben, kommen ofters in der Schur
wolle VOl'; diesel ben sind verhaltnissmassig rauh und wenig haltbar; sie 
farben sich aueh nieht so leicht an \Vie die iibrigen Fasern. Wolle, die 
von kranken Thieren kommt, oder von Thieren, die an einer Krankheit 
gestorben, besitzt almliche Eigenschaften und ist nur von gering em Werth. 

27. Chemische Zusammensetzung. In Bezug auf die chemische 
Zusammensetzung del' \Volle muss man von vorn herein zwischen del' 
e i g e n t lie hen Fa s e l' sub s tan z und den dieselbe einhii11enden f l' e m
den Sub s tan zen unterscheiden. Letztere bestehen theilweise aus 
mechanisch anhangenden Verunreinigungen, zum grossten Theil abel' wer
den dieselben vom Thiere abgesondert und bilden den sogenannten W 0 li
s c h wei s s (Fr. Suint). 

Die voBkommen gereinigte und von diesen Verunreinigungen befreite 
W oBfaser besitzt eine chemische Zusammensetzung, die del' des Homes 
und del' Federn sehr almlich und die unter dem Nal1len K e l' a ti n (Horn
substanz) bekannt ist. Die chel1lische Zusammensetzung variirt etwas in den 
verschiedenen W ollsorten, es kann aber folgende Analyse einer deutschen 
\Vollsorte zur Darste11ung derselben dienen: 

Kohlenstoft· . 49,25 Procent, 
Wasserstoff . 
Sauerstoff 
Stick stoff 
Schwefel 

7,57 
23,66 
15,86 

" 

3,66 " 
100,00 Procent. 

Die Frage, ob der Schwefel ein wesentlicher Bestandtheil sei odeI' 
nicht, ist vielfach besprochen worden. Derselbe \"ird mehr odeI' weniger 
von den meisten Losungsl1litteln entfernt, und es lasst sich daraus erklaren, 
dass man bei del' Analyse niemals con stante Resultate erhiilt. Es variirt 
dessen Menge in den verschiedenen W ol1sorten von 0,8 bis 3,8 Procent. 
Da abel' del' Schwefel nie fehIt und immer in yerhiiltnissmassig grosser 
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Menge vorkommt, so kann man kaum annehmen, dass er ein zufalliger 
Bestandtheil ist. Ausserdem ist es bis jetzt unmtiglieh gewesen, der W olIe 
den ganzen Sehwefelgehalt zu entziehen, ohne dass zugleieh die Struetur 
del' Faser verandert und deren Festigkeit bedeutend verringert wird. 

Diese Anwesenheit des Sclmefels bringt mehrere praktisehe Naehtheile 
mit sich. Die Wolle kann unter gewissen UmsHinden dunkel gefarbte 
Flecke erhalten, und es is! deshalb deren Contact wahrend del' Wasch
und Farbeoperationen mit metallischen FHichen, wie BIei, Kupfer und 
Zinn, zu vermeiden. Beim Beizen mit Zinnchloriir und Weinstein, besonders 
bei Anwendung eines l'eberschusses del' Beize, wird die Wolle leicht fleckig 
durch Bildung von Zinnsulfiir. 

Eine siedende Ltisung von BIeioxyd in ~atronlauge schwarzt W o11e 
sofort und kann folglich dazu dienen, dieselbe von Seide odeI' Baumwo11e 
zu unterscheiden. 

Fiir praktische Zwecke gelingt die Entfernung des grtissten Theils des 
Schwefels daclurch, dass man clie W ol1e in kalten alkalischen Ltisungen, 
wie z. B. Kalkmileh, einweieht, dann successive mit Wasser, Salzsaure und 
Wasser behandelt, und diese Operationen mehrmals wieclerholt. 

Die ~Ienge mineralischer Bestancltheile, welche die Wolle nach del' 
Befreiung von Wollschweiss enthalt, variirt von 0,02 - 0,35 Pro cent. Die 
Asche entMlt hauptsachlich Phosphate unci Silicate cles Kalks, des Ka
liums, des Eisens und cler }Iagnesia. 

Wirkung verschiedener Agentien auf Wolle. 

28. 'Virkullg (ler 'Viirme. Auf 130 0 erhitzt, fangt Wolle an sich 
unter Abgabe von .-\mmoniak zu zersetzen, wahrend bei 140-150 0 Gase 
entweichen, die Sclnvefel enthalten. 

In die Flamme gehalten, verbrennt dieselbe mit Schwierigkeit und 
es wird dabei del' bekannte Geruch nach verbrannten Federn erzeugt. Die 
Faser scheint wahrend des Verbrennens zu schmelzen, indem sich am Ende 
de1'selben ein Kiigelchen portis en Kohlenstoffs bildet. Del' t1'ockenen De
still at ion unte1'worfen, werden P1'oducte erhalten, die viel kohlensaures 
Amlllonium enthalten, das man leicht durch den Geruch odor durch 
dessen alkalische Reaction nachweisen kann. Durch diese Reactionen unter
scheidet sich die Wolle von allen vegetabilischen Fasern. 

Eine kaIte ammoniakalische Ltisung von Kupferoxyd hat keine ·Wir
kung auf die W ollfaser, wird dieselbe abel' he iss angewendet, so ltist 
sich die Faser darin auf. 

29. \Virkullg (ler Sllul'en. Verdiinnte Ltisungen von Sal z s a u r e 
oder S c h we f e 1 s au l' e haben, heiss oder kaIt, wenig Einfluss auf die 
W ollfaser , ausser dass dadurch die Schuppen geoffnet werden und die 
Wolle sich nachher etwas muher anfiihlt. Werden abel' diese Sauren 
in zu concentrirter Ltisung angewandt, so ",ird dadurch die Faser zersti)rt. 
In allen Fallen ist abel' deren zersttirende Wirkung bedeutend weniger 
energisch bei del' Wolle als bei del' Baul1lwolle. Es findet diese Eigen
schaft beim Car bon i sir en, d. h. del' Entfernung vegetabilischer Stoffe 
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(hauptsachlich Baumwolle) aus woUenen Lumpen, Verwendung. Die Lumpen 
werden dabei mit verdiinnter Schwefelsaure imprlignirt und nach Entfernung 
des U eberschusses an Fliissigkeit in einem Of en bei 110 0 getrocknet. Die 
disintegrirte BaumwoUfaser lasst sich dann als Staub ausklopfen, wahrend 
die Wolle verMltnissmassig wenig beschadigt zuriickb1eibt. Nach einer 
anderen )Iethode werden die Lumpen auf einige Stunden in erhitztes Sa1z
sauregas geMngt. 

Sal pet e r s a u r e wirkt in den meisten Beziehungen wie die oben er
wahnten Sauren, die Wolle erhalt aber davon eine ge1be Farbe, die durch 
Bi1dung del' sogenannten XanthoproteInsaure verursacht wird. Kochende 
verdiinnte Losungen von Sa1petersaure werden Mters dazu angewandt, gefarbte 
Wolle zu entfarben. Es ist dies besonders in del' Kleider- oder Lappenfarberei 
del' Fall; der Process wird abel' auch hier und da in der Stiickfarberei 
angewandt, wenn man f1eckige oder zu dunke1 gefarbte Waaren umfarben 
muss. ::\Ian muss sich aber dabei hiiten, dass die Saure nicht zu stark 
(etwa 2-3 0 B) alH;ewandt wird und dass die Operation nicht mehr als 
drei bis vier Minuten dauer!. 

S c h w e fl i g e Sa u r e entfernt die ge1bliche Nuance del' gewohnlichen 
Wolle und ist das beste Bleichmitte1 fiir diese Faser. Das Gas wird aber 
hartnackig von der Faser zuriickgehalten und sollte beim Farben heller 
Nuancen immer von der geb1eichten Wolle entfernt werden. Es geschieht 
dies, indem man die Wolle in sellr verdiinnte Losungen von Soda oder Ch10rkalk 
eintaucht und nachher gut mit Wasser spiilt. Nach einer neueren, von G. Lunge 
vorgesch1agenen Methode 1asst man die Wolle nach del' Behandlung mit schwef
ligel' Saure durch eine verdiinnte Losung von Wasserstoffsuperoxyd durchgehen, 
wodurch die 1etzten Spuren der scMdlichen schwefligen Saure zu Schwefe1-
saure oxydirt werden. Bei Anwendung von Chlorkalk wird der namliche 
Effect erzielt, es wird abel' die Faser dabei etwas angegriffen. Bei der 
Anwendung von Soda wi I'd die in del' Faser enthaltene Saure cinfach neu
tra1isirt. Unterb1eibt die Entfernung der iiberschiissigen schwefligen Saure, 
so ist die W ol1e entweder schwierig zu farben, oder sie entfarbt sich allmah
lich durch die reducirende Wirkung del' zuriickgehaltenen schwefligen Saure. 

30. 'Virkung «leI' Alkalien. Alkalische Losungen iiben einen sehr 
wesentlichen Einfluss auf die W ollfaser aus, die Wirkung ist aber sehr 
verschieden, je nach der Zusammensetzung des Alkalis, del' Concentration 
und Tempel'atur der Losung und del' Wil'kungsdauer. 

Natl'on- und Kalilauge sind unter allen Umstanden del' Faser schad
lich. Sogar kalte und selir verdiinnte Losungen wirken derart ein, dass 
deren Verwendung zum Waschen nicht l'athsam ist. 

Werden diese Losungen lieiss angewandt, so wird die W ollfaser voll
stan dig zerstort und lOst sich dabei zu einer seifenartigen Fliissigkeit auf, 
aus del' man auf Zusatz von verdiinnter Schwefelsaure einen weissen amor
phen Niederschlag erMlt. Die Loslichkeit del' Wolle in ~atronlauge findet 
bei del' Regeneration des Indigos aus kiipenblau gefarbten wollenen Lumpen 
praktische Vel'wertlmng, indem dieser Farbstoff sich bei der Behandlung 
nicht auflost. 
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Losungen del' alkalis chen Carbonate und del' Seife haben keine sch;tid
liche Wirkung, insofern dieselben nicht zu concentrirt sind und die Tem
peratur unter 50° gehalten wird. Seife und Ammoniumcarbonat 
wirken am wenigsten ein, wahrend kohlensaures Kali und Natron del' "\Yolle 
eine gelbliche Nuance ertheilen und die Faser etwas rauher und weniger 
elastisch machen. 

Wegen del' grossen Unterschiede in del' Wirkung del' alkalis chen 
Hydrate und Carbonate ist es von besonderer Wiciltigkeit, dass man beim 
W oUwaschen uber die Natur del' angewendeten Materialien genau informirt 
sei, insbesondere soUte man abel' constatiren, dass die Seife und die Soda 
von N atron odeI' Kalihydrat frei sind. 

K a 1 k wirkt wie die alkalischen Hydrate schacIlich ein, abel' in etwas 
geringerem Gra~e, indem del' Schwefel del' W oUe entzogen wird. Die 
Faser wird dadurch briichig und lasst sich nicht mehr so gut walken. 

31. Chlor ulld (lie ullteI'chlorigsaUI'ell Salze greifen unter allen 
Umstanden die Faser mehr odeI' weniger an und kOnnen deshalb nieht als 
Bleichmittel verwendet werden. Dureh eine heisse odeI' siedende Losung 
von ChI 0 I' k a 1 k wird die Faser vollstandig zersttirt, indem sieh dabei 
Stickstoff entwiekelt. Durch eine s e hI' mas s i g e Behandlung mit Chlor 
odeI' unterehloriger SaUl'e hingegen erMlt die Faser einen gelblichen TOll, 
und es wird zugleieh deren Affinitat fiir viele Farbstoffe erhOht. Diese 
Wirkung ist wahrseheinlieh einer Oxydation und nicht einer physikalisehen 
Veranderung del' Fasernoberflaehe zuzusehl'eiben. Es wird davon praktischer 
Gebraueh gemacht in del' Druekerei einiger halbwollenen Gewebe, sowie 
bisweilen in del' Wolldruckerei. 

32. \Virkung metallischel' Salze. Nach Art aller thierischen 
Fasern besitzt Wolle die Eigenschaft, gewisse Metallsalze in wasserigel' 
Losung zu zel'setzen, besonders abel', ,venn die Losung erwarmt wird. 
Wird Wolle z. B. mit Lasungen del' Sulfate, Chloride odeI' Nitrate einiger 
Metalle, wie Aluminium, Zinn, Kupfer, Eisen, Chromium und dgl. gekocht, 
so fixirt sich ein kleiner Theil des Metalls als Hydrat odeI' als basisches 
Salz auf del' Faser, wahrend ein saures Salz odeI' neben dem normalen 
Salze freie Saure in Lasung bleibt. Auf diesel' Eigenschaft bel'uht del' 
fiir Wolle angewandte Beizprocess, del' von dem Beizprocess, welcher fiir 
die Pflanzenfasern angewandt wird, abweieht, indem letztere unter allll
lichen Bedingungen I,eine Zer8etzung hervorbringen. 

Die neutralen Salze del' Alkalien (wie z. B. NaCl, Na2S04) sind 
ganzlich olme Einwirkung auf die Wollfaser. 

33. Wirkullg (leI' Farbstoft·e. Fiir gewisse Farbstofi'e (Fuchsin, 
Azo-Farbstoffe, Indigcarmin, Orseille etc.) besitzt die Wolle eine directe 
Affinitat und las8t sich damit mit grosser Leichtigkeit farben. Wegen del' 
porosen Natur del' Faser wird dieselbe mit besonderer Leichtigkeit VOIl 

allen Farbstofflosungen durchdrungen, besonders wenn letztere erhitzt werden. 
34. Fremde Substanzell iIll Rolnvollsclnveisse. Die fremden Sub

stanzen, welche die reine W ollfaser umhiillen, besitzen fiir den Farber eill 
besonderes Interesse, da zum grossen Theil auf deren ganzlichel' Entfel'llung 
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die Moglichkeit beruht, echte, reine und gleichmassige Farbungen zu er
zielen. Fur den Kaufmann und Fabrikanten ist diesel' Umstand yon grosser 
Wichtigkeit, da die Menge der Verunreinigungen in den yerschiedenen Woll
sorten bedeutend variirt und deren Marktwerthe beeinfiusst. 

Chevreul erhielt bei del' Analyse einer bei 100 0 getrockneten Merino
wolle, indem er dieselbe :lUerst mit destillirtem Wasser und nachher mit 
Alkohol behandelte, folgende Zahlen: 
Durch Wasser {SChweiss, in destiUirtem kalten Wasser losli0h, 32,74 Procent, 

entfernbar. Darin enthaltene erdige Bestandtheile. . 26,06 " 
Durch Alkohol {Fettsubstanzen, in Alkohol loslich 8,57" 

entfernbar. Erdige Substanzen, am Fette anhaftend 1,40" 
\Y oUfaser . 31. 23 

" ----------

100,00 Pro cent. 
Als Schweiss bezeichnet hier Chevreul nul' diejenigen Verunreinigungen, 

die in kaltem Wasser loslich sind, obwohl man darunter gewohnlich die 
gesammten Verunreinigungen versteht. 

Kach anderen Beobachtern Mnnen die Mengen del' Hauptbestandtheile 
roher odeI' schweisshaltiger Wolle bedeutend schwanken, wie sich aus fol
gender Zusammenstellung ergiebt: 

Feuchtigkeit . 
Schweiss 
Faser . 
Koth . 

In del' Regel enthalten die 
groberen. 

4 -24 Procent, 
12--47 
15-72 
3-24 

" 
" 
" feinel'en W ollsorten mehr Schweiss als die 

Wenn man die rohe Wolle, wie Chevreul angibt, znerst mit Wasser 
behandelt, so werden nicht nur diejenigen Substanzen, die eine seifenartige 
Natur besitzell, wie z. n. die fettsauren Alkalien, gelost, sondern es wird 
auch ein Theil des unverseiften Fettes entfernt, indem derselbe mit den 
fettsauren Salzen eine Emulsion bildet. 

Eine bessere Methode, diese zwei Bestandtheile zu isoliren, besteht 
darin, dass man die trockene wone zuerst mit Aether auszieht. Diesel' 
lOst hauptsachlich die Fettsubstanzen, daneben abel' bis auf zehn Pro cent 
del' fettsauren Salze, die man indessen leicht aus del' atherischen Losung 
wiedergewinnen kann, indem man dieselbe wiederholt mit Wasser auszieht. 

Es lassen sich auf diese Weise in del' rohen Wolle folgende Sub
stanzen unterscheiden: W 0 11 f e t t (loslich in Aether), W 0 II s c h wei s s 
(lOslich in Wasser, auch theilweise in Alkohol), W 011 fa s e 1', K 0 t h , 
Feu c h t i g k e i t. 

Diese Bestandtheile lassen sich auf folgende Art bestimmen: 
a) Man wagt die rohe WoUe, troclmet bei 100°, vorzugsweise im 

Wasserstofi'strome und wagt wieder. Die Gewichtsabnahme giebt die 
Feu c h t i g k e its men g e an. 

b) Man zieht die getrocknete W oUe mit Aether aus, schuttelt die 
atherische Losung mit Wasser, um die feitsauren Salze daraus zu entfernen, 
lasst den Aether zur Trockenheit verdunsten und wagt den fetten Riickstand; 
das Gewicht desselben giebt den Gehalt an W 0 II f e t tan. 



26 Die Fasern. 

c) Die mit Aether ausgezogene W o11e wird mehrmals mit kaltem, destillir
tern Wasser ausgewaschen und die Losung zur Trockenheit verdampft. Fiigt 
man zum Gewichte dieses Riickstandes das Gewicht del' aus del' atherischen 
Losung durch Schiitteln mit Wasser erhaltenen fettsauren Salze, so erhalt 
man die Hauptmenge del' f e t t sa u l' e n A I k a lie n. Die Wolle wird dann 
mit Alkohol gewaschen, wobei weitere l\Iengen del' fettsauren Salze in Losung 
gehen, deren Gewicht dem des letzten Auszuges beizufiigen ist. In Wasser 
und Alkohol unlosliche Oleate werden nun dureh verdiinnte Salzsaure zer-
8etzt, und naeh Entfernen del' Salzsaure durch Waschen mit Wasser wird 
die Wolle getl'ocknet und mit Aether extrahirt. Die so erhaltene Losung 
wil'd eingedampft, und man berechnet aus dem Gewichte des Riiekstandes 
die l\Ienge del' un los I i eh en 0 I eat e. In sehr unrein en W ollsorten wird dureh 
die Salzsaul'e eine bedeutende :Menge Kalk aufgelost, del' nicht etwa von 
Kalkseifen, sondern von anwesendem kalkhaltigem Staub herriihrt. 

d) Die zuriickbleibende Wolle wird iiber einem grossen Bogen Papier 
tiichtig ausgeschiittelt und mit del' Hand auseinander gerissen, um Staub, 
Sand und dgl. zu entfernen, indem man dabei Sorge tragt, keine del' 
Fasern zu verlieren. Die W 0 11 e wird getrocknet und gewogen, wahrend 
del' Staub, Sand und anderen festen unloslichen Substanzen durch Differenz 
bestimmt werden. 

In den folgenden drei Analysen sind die Resultate angeftihrt, welche 
}Iareker und Schulze mit Hilfe del' letzteren Methode erhielten: 

\Volle cines I \Volle des I 

gezogenen I Ramuouillet- \Volle. 
in der Ebene" Vollhlut- IIPeChsChweiss-

Schafes. I SchafeR. 
===========================~=== ==~~==== 

Fcuchtigkeit.. ..... 
,~ Wollfett......... H {L~SI!Ch !n Wasser (Wollschweiss) 
"';; Loshch III AlkohoI . . . . . 
;;; Loslich in venI. Salzsaure. . . 
~~ Loslich in Aether llnd Alkohol . 
~ Reine \Vollfaser . . . . 

Unlosliche V crunreinigungen 

23,28 
7,17 

21,13 
0,35 
1,45 
0,2(1 

43,20 
2,(18 

100 

12,48 13,28 
14,66 34,1(1 
21,83 (I,7t; 

0,55 0,8(1 
5,04 1,3(1 
0,57 

20,53 32,11 
23,64 8,38 

100 100 

35. Das '\Vollfett. Die Zusammensetzung des oben erwahnten VI' 011-
fettes ist eine etwas complieirte. Dureh Behandlung mit siedendem Alkohol 
lasst es sieh in zwei Theile seheiden, wovon del' eine in diesel' Fliissigkeit 
lOslich ist, wahrend del' andere, grossere Theil darin unHislieh ist. Weitere 
Analysen haben ergeben, dass del' losliehe Antheil hauptsaehlich aus dem 
alkoholisehen und fettahnliehen Korper C hoI est e r in neben Iso c h 0-

1 est e r in, beide in freiem Zustande, besteht; derselbe enthalt abel' wahr
seheinlich auch Verbindungen diesel' beiden Karpel' mit Essigsaure und 
anderen organischen Sauren. Del' unlosliehe Antheil besteht wesentlich 
aus Verbindungen des Cholesterins und des Isoeholesterins mit Oels~iure 

und in kleinerer }Ienge mit festen Fettsauren, wie z. B. Stearinsaure und 
Hyanasaure. 
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Es scheinen ausserdem ahnliche Verbindungen eines oder mehrorer 
anderen amorphen Korper anwesend zu sein, die leicht schmelzbar sind, einen 
alkoholischen Charakter besitzen, abel' weniger Kohlenstoff enthalten als 
Cholesterin. Ein Theil diesel' alkoholischen Substanzen und bisweilen auch 
del' hOheren Fettsauren scheint in freiem Zustande zu existiren. 

Das W ollfett ist nicht eine Verbindung des Glycerins und ist daher 
kein eigentliches FeU. Es erklart sich daraus die Schwierigkeit, dasselbe 
aus del' sogenannten pechschweissigen Wolle zu entfernen, in welcher W 011-
sorte, wie die oben angefiihrte Analyse zeigt, es in grosser :Menge vorkommt. 

36. 'Vollsclnveiss. Nach den Untersuchungen von Vauquelin, Chev
reul, Hartmann und Anderen besteht del' in Wasser losliche Antheil del' 
in del' Wolle natiirlich vorkommenden Verunreinigungen. namlich der 
W 0 11 s c h wei s s , hauptsachlich aus den K ali u m sal zen d e rOe 1-
saure und del' Steal'insaure, wahl'scheinlich abel' auch anderer 
nichtfliichtigel' Fettsauren. Es enthalt derselbe ausserdem abel' in kleineren 
Quantitaten die Kaliull1salze einiger fliichtiger Fettsauren (Essigsaure und 
Valeriansame), sowie Chlorkalium, phosphorsaure und schwefelsaure Salze etc. 

Allmoniaksaize schein en ebenfalls in trockenem ausgezogenem W oll
schweiss enthalten zu sein (etwa 0,5 Procent NH 3 entsprechend), nicht 
abel' in geniigendel' Menge, um dem Stickstoffgehalt (3 Procent) zu ent
sprechen; es existi1't darin jedenfalls ein anderer stickstoffhaltiger Korper. 

In del' Regel besitzt das Waschwasser del' 1'ohen W oIle eine starke 
alkalische Reaction, da dasselbe bis auf 4 Pro cent kohlensaures Kali 
(auf das Gewicht del' rohen Wolle bezogen) enthalten kann. :Nach einigen 
Beobachtern fehlt diese Verbindung ganzlich; in diesen Fallen kann 
man abel' annehmen, dass dieselbe doch von den Schweissdriisen abge
sondert wurde, nachher abel' auf das W ollfett eingewirkt und dasselbe 
verseift hat, so dass, wahrend das kohlensaure Kali als solches nieht 
mehr existirt, sich die Menge del' Kaliseifen im W ollschweisse vermehrt. 

Bei del' Pelzwasche spielt das kohlensaure Kali, wenn dasselbe 
anwesend ist, neben den Kaliseifen des Schweisses eine nicht unwichtige 
Rolle, indem dadurch die Entfernung del' anderen Verunreinigungen vom 
Fliesse bedeutend erleichtert wire!. 

Del' trockene ausgezogene 
organischer Substanzen , und 
(ohne CO2). 

W ollschweiss enthalt ungefahr 60 Pro cent 
40 Procent mineralischer Bestandtheile 

Folgende zwei Analysen del' Asche des W ollschweisses wurden von 
Marcker und Schulze ausgefiihrt: 

Kali 58,94 Procent, 63,45 Procent, 
:Natron . 2,76 Spuren 
Ralk 2,44 2,19 
)Iagnesia 1,07 0,85 
Eisenoxyd. Spuren Spuren 
Chlor . 4,25 3,88 
Schwefelsaure. 8,13 8,20 
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Phosphorsaure 0,73 0,70 
Kieselsaure 1,39 1,07 
Kohlensaure. 25,79 25,34 

Daraus ergiebt sich, dass die Asche wesentlich aus Kaliumsalzen, 
hauptsachlich aus kohlensaurem Kali, besteht. Die Kohlensaure bildet 
sich zum grossten Theile bei del' Yerbrennung del' organischen Bestand
theile des 8chweisses. 

Maumene und Rogelet geben folgende Analyse an, die mit den obigen 
nahezu iibereinstimmt: 

Kohlensaures Kali 
Chlorkalium . 
8chwefelsaures Kali 

86,78 Proccnt, 
6,18 
2,83 " 

" 8i02, P20 5, CaO, l\lg0, AI20 s, Fe20s, Mn20 s, CuO 4,21 " 
Aus dem Gesagten geht hervor, dass bei del' Pelzwasche (d. h. das 

Was chen del' Wolle unmittelbar VOl' del' Schur in fiiessendem Wassel') 
eine bedeutende Menge Potasche den Landwirthen verloren geht. Die 
Menge Schweissasche, die von 100 Kilo Rohwolle geliefert wird, ist auf 
8 S/4 Kilo geschatzt worden, und wenn man zudem noch die stickstoff
haltigen 8ubstanzen und die Phosphate in Betracht zieht, so sieht man, 
dass das Waschwasser als Diingemittel grossen Werth besitzt. 

37. Pl'oducte, (lie aus dem Waschwassel' el'haltell werden. 
Die grosste Menge del' in den Handel kommenden Wolle ist in unge
waschenem Zustande, und es wird dadurch dem W oIlwaarenfabrikanien Ge
legenheit geboten, den ganzen Schweiss zu gewinnen und denselben entweder 
fUr den Selbstgebrauch odeI' zum Verkaufe in Potasche umzuwandeln. 

Es ist eine interessante Thatsache, dass seit dem Jahre 1860, und 
hauptsachlich auf Beobachtungen von Maumenc und Rogelet beruhend, 
in den Hauptsitzen del' frunzosischen und belgischen W ollindustrie, die 
Fabrikation von Kalisalzen aus den Waschwassel'll mit Erfolg betrieben 
und dadurch eine jahrliche Production von ungefahr einer Million Kilo
gramm kohlensaures Kali erzielt wird. 

Nachdem die Wolle systematisch mit Wasser ausgelaugt worden ist, 
wird die gesattigte Losung zur Trockenheit verdaml)ft. Del' Riickstand wird 
in Gasretorten erhitzt, und man erhalt dabei Gase, die zu Beleuchtungs
zwecken dienen konnen. Die zuriickbleibende coksalmliche Masse wi I'd 
entweder bei freiem Luftzutritt calcinirt odeI' direct mit Wasser ausge
zogen und liefert so das rohe Kaliumcarbonat. HU~ldert Kilo ungewaschene 
Wolle liefel'll 7 -9 Kilo rohe Potasche, die etwa 85 Procent K2COa ent
halt. Die Menge Wolle, die im Jahre 1884 in Grossbritannien zu Fabri
kationszwecken verwendet wurde, betrug 173 Millionen Kilo. Wenn nun 
diese ganze vVollmenge nach del' oben genannten Methode behandelt wor
den ware, so hatte dieselbe iiber 13 Millionen Kilo rohes kohlensaures 
Kali mit einem Werthe von 4,800,000 J/t;. geliefert. Diese Fruge 
ist ausserdem fiir den Landwirth von grosser Bedeutung, da jedes Jahr 
durch den W ollschweiss eine grosse Menge werthvoller Bestandtheile aus 
dem Boden entfel'llt wird. Die Wolle, die in Grossbritannien allein er-
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zeugt wird, beraubt den Boden jahrlich um 5 ~Iillionen Kilo Potasche, 
die gegenwartig dem Landwirthe ganzlich verloren gehen. 

Eine andere Methode, den W ollschweiss zu verwerthen, nach welcher 
derselbe als Ausgangsllroduct ftir die Fabrikation des gelben Blutlaugen
salzes dient, ist von Havrez vorgeschlagen worden. Die gewohnliche 
Methode, dieses Salz darzustellen, besteht darin, dass man eine Mischung 
roher Potasche und thierischer Abfalle (getrocknetes Blut, Horn, Lederab
falle etc.) mit Eisenfeile zusammen erhitzt. Die geschmolzene Masse wird 
mit Wasser ausgelaugt und die Losung zur Krystallisation eingedampft. 

Havrez behauptet, dass man bei del' trockenen Destillation des W 011-
schweisses einen Rtickstand erhalt, del' aus einer sehr innigen lVlischung 
von kohlensaurem Kali und stickstoffhaltiger Kohle besteht. Es enthtilt 
daher diesel' kohlenartige Rtickstand gerade diejenigcn Korper, die mit 
Eisenfeile gemischt zur Bildung des gelben Blutlaugensalzcs nothig sind, 
und es ist durch den Versuch erwiesen worden, dass man damit eine 
grossere Ausbeute erhalt, als mit del' gewohnlichen Mischung, weil die 
verschiedenen Bestandtheilc darin so vollsUindig und innig gemengt sind. 

Hanez hat berechnet, dass del' Geldwerth des Schweisses, auf diese 
Weise behanelelt, um mehr als das Zweifache erhOht wird. Er behauptet 
weiter, dass, wenn man denselben zur gleichzeitigen Production von kohl en
saurem Kalium und gelbcm Blutlaugensalz, anstatt fiir das erst ere allein 
verwende, man eine \Vel'thzunahme von 50 Pl'ocent erhalte. Zu diesem 
Zweek wird del' getroclmete Schweiss mit dem gleichen Gewicht thierischen 
Abfalls Yermischt, und die lVlisehung etwas langeI' als gewohnlich erhitzt. 
Del' Versuch hat gezeigt, dass dem kohlensaul'en Kali aus 100 Kilo 
del' so erhaltenen Schmelze 17,3 Kilo Cyan kalium beigemengt waren, die 
eine Ausbeute von 19 Kilo gelbem Blutlaugensalz dal'stellen. 

In neuel'er Zeit gewinnt man aus den VlT asehwassern dureh Sehwingen 
ein Product, das hauptsaehlieh aus Wollfett 11esteht und unter dem Xamen 
Lan 0 lin in den Handel kommt. Diese Substanz wird vielfach in del' 
Pharmazie zur Herstellung von Salben benutzt, da dieselbe die Eigensehaft 
besitzt, viel tiefer in die Haut einzudringen, als die gewohnlichen Fette 
odeI' fettalmlichen Substanzen. 

IV. Die Seide. 

38. Herkunft und Cultur (ler Seide. Die Seide unterseheidet sich 
von den Pfianzenfasern und del' Wolle in erster Linie dadureh, dass sie 
keine zellellformige Struetur besitzt. Sie besteht aus del' blassgelben, 
bl'aunlichen odeI' weissen Faser, mit del' sieh die Seidenraupe beim Ueber
gange in den Puppenzustand umgiebt. 

Die zahlreiehen Varietaten del' Seide lassen sieh zweckmassig in zwei 
Klassen, namlieh als e ch te odeI' kii n s t Ii eh ge 109 e n e und als wi Ide Sorten 



30 Die Fasern. 

unterscheiden. Letztere werden von den Raupen verschiedener Arten 
wilder Motten, die in Indien, China und Japan einheimisch sind, geliefert. 
Die Seidenarten, die der ersteren Klasse angehOren (und diese sind bei 
Weitem die wichtigsten), werden von der gewohnlichen Seidenraupe (auch 
Seidenwurm, Seidenfalter, Maulbeerspinner genannt), der Raupe des Schmetter
lings B 0 m b y x m 0 r i (Fig. 11), geliefert, die speciell zu diesem Zwecke 

Fig. 11. Seidenschmetterling (Bombyx mori). 

geziichtet wird. Die Hauptsitze der Seiden
cultur befinden sich in Siid-Europa (Siid
Frankreich, Italien und Tiirkei), China 
und Indien. 

Die Eier des eul'opaischen Seiden
Schmetterlings besitzen ungefahr die Gri:isse 
und Gestalt der gewohnlichen Mohnsamen. 
Es gehen auf ein Gramm im Durchschnitt 
1350 diesel' Eier. Sie besitzen in frisch em 
Zustande eine gelbliche Farbe, werden 

abel' beim Trocknen grau. Die Zucht del' Seidenraupe geschieht in den 
besonders dazu eingerichteten Seidenraupereien (m a g nan e r i e s). Die 
Kammer, in der die Eier ausgebriitet werden, ist ein gutbeleuchteter und 
gutyentilirter Raum, wo die Eier auf Papierbogen, die auf holzernen Rah~ 
men liegen, ausgebreitet werden. In dem Raume wird ein geeigneter 
Feuchtigkeitsgrad unterhalten, und die Temperatur desselben wird allmahlich 
in zehn bis zwolf Tagen von 18 0 auf 25 0 gesteigert. Sobald die jungen 
Raupen erscheinen, werden dieselben in einer geraumigeren Kammer auf 

Fig. 12. Seidenraupe auf lIIaulbeerblatt. 

Hiirden gebracht, die mit weissem 
Papier bedeckt sind. Hier werden 
sie wahrend 30-33 Tagen mit 
den Blattern des Maulbeerbaumes, 
Mo ru s alba, regelmassig gefiittert. 
Waln'end dieser Periode \\"achst die 
Seidenraupe (Fig. 12) ungemein 
rasch, bis dieselbe endlich eine 
Lange von 8 -1 0 Centimeter und 
ein Gewicht von ungefahr 5 Gramm 
erhiilt. Die Haut wird dabei aile 
4--6 Tage abgeworfen. Ungefiihr 
am dreissigsten Tage hOrt die Raupe 
auf, Kahrung zu sich zu nehmen 

und bewegt sich dabei sehr unruhig hin und her. In diesel' Periode bring! 
man die Raupen auf Birkenzweige, Biindel von Ginster odeI' Haidekraut, 
wo das Einspinnen beginnt. Die Seidensubstanz wird yon zwei Drilsen 
abgesondert, die symmetrisch auf jeder Seite des Korpers del' Raupe liegen, 
unmittelbar unterhalb des Darmcanals. Jede DrUse besteht aus drei Thei
len, wie sich aus Fig. 13 ersehen lasst, namlich 1) einer engen, vielf'ach 
gebogenen Rohre Ie, welche den eigentlichen Absonderungstheil darstellt; 
2) einem mittleren, etwas erweiterten Theile C B, der als Behalter der 
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Seidensubstanz dient, und 3) einem Capillarrohr B A, welches die Behalter 
mit dem gemeinschaftlichen Capillarrohr, das sich im Kopfe der Raupe 
befindet und von wo aus die Seide zum Vorscheine kommt, bei A verbindet. 

Die im mittleren Behalter enthaltene Seidensubstanz bildet eine klare, 
farblose, klebrige Fliissigkeit. Nach 
Duseigneur ist diese Fliissigkeit von 
einer Lage einer anderen Substanz um
geben, die bei weisser Seide farblos, 
bei gelber Seide gefarbt ist und die 
moglicher \Yeise aus dem unten erwahn
ten Seidenleim besteht. Das Ganze 
ist von einer diinnen Haut umgeben. 
Ein Querschnitt (Fig. 14) zeigt, dass 
diese zweite Substanz 20-25 Procent 
des ganzen Yolumens einnimmt, und 
es stimmt diese Proportion mit dem 
beim Abkochen erhaltenen VorIust un
gefahr iiberein. 

In dem Capillarrohr bei A ange
langt, wird die Seidensubstanz fest und 
geht aus dem Spinnorgane in Gestalt I 

einer doppelten Faser herroI', wie aus Fig. 13. Die Seidendrusen der Seidenraupe. 

Figur 15 ersichtlich ist. Bisweilen 
sind die zwei Fasern stellenweise getrennt und bilden an diesen Punkten 
zwei durchsichtige Cylinder. 

Die Raupe spinnt zuerst 
von Zweig zu Zweig ein loses 
Gewirr yon F~ldell und bildet 
auf diese 'Yeise ein K etzwerk, 
das als Unterlage dient. Die 
Bewegungen werden dann lang
sameI' , und indem die Raupe Fig. 14. Qucrschnitt de, Seidensaeks. 

den Kopf abwechselnd links und rechts bewegt , spinnt 
Gegen das Innere ,,'erden die Lagen immer fester 

rend die innerste Lage, die 
die Puppe unmittelbar umgiebt, 
aus einer diinneren, pergament
almlichen Haut besteht. Das 
eifOrmige Product ist als Co
can bekannt. Derselbe besteht 

sie sich ein. 
und dichter, wah-

aus einer einzigen, selten zer-
Fig 15 Mikroskopisches Aussehen der Tohen Seidenfaser. 

rissenen doppelten Faser, die .. 
eine Lange von 350 bis 1250 Meter und einen Durchmesser von ungefahr 
0,018 Millimeter besitzt. Das aussere Ende del' Faser ist am dicksten, 
und es wird dieselbe gegen das Innere des Cocons immer diinner. 

Die Cocons sind entweder weiss oder gelb, in der Mitte eingezogen, 
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und besitzen eine Lange von ungefahr 3 Centimeter mit einem Durchmesser 
von 1,5-2 Centimeter. 

Sobald die Metamorphose del' Raupe in die Puppe voriiber ist, werden 
die Co cons gesammelt. Diejenigen, welche man zur nachsten Brut aufbe
wahrt, iiberlasst man sich selbst in einem auf 19-20 0 erwarmten Raume. 
Drei W ochen nach dem Einspinnen weicht del' unterdessen im Innern 
entwickelte Schmetterling das eine Ende des Cocons mit einer eigenthiim
lichen Speichelart ein, macht sich nun leicht eine Oeffnung und kriecht 
heraus. Die weiblichen Schmetterlinge sterben binnen einigen Tagen nach 
dem Legen der Eier, da sie nicht mit einem Nahrungsorgane versehen sind. 
Die Eier werden langsam getrocknet und an einem trockcnen, dunklen 
Orte in Glasflaschen bis zum nachsten Friihjahr aufbewahrt. 

Fig. 16. Seidencocon. 

Die aus 100 Gramm Samen entstehenden 
Raupen verzehren 3500 - 5000 Kilogramm 
Blatter und liefern unter guten Bedingungen 
87,900-117,200 Cocons mit einem Gewicht 
150-200 Kilogramm, woraus man schliesslich 
12-16 Kilogramm gehaspelte Seide erMlt. 

1m natiirlichen Zustande sind die Cocons 
ungefah r foJgendermassen zusammengesetzt: 

Feuchtigkeit . 
Seide. 
Flockseide (bourre) 
Puppe 

68,2 
14,3 

0,7 
16,8 

Pro cent, 

" 
" VOl' clem Ahhaspeln del' Seide werden die Puppen in den Co cons ge

tOdtet, und es geschieht dies entweder dadurch, dass man dieselben in auf 
60-70 0 erhitzte Luftbader (BackOfen) stellt, oder durch Dampfen. Letztere 
Methode ist die iibJichste. Del' Apparat besteht wesentlich aus einem 
Dampfkessel und einem Dampfkasten, worin die Cocons nach Entfernung 
der ausseren Josen Flockseide del' Wirkung des Dampfes ausgesetzt werden. 
Die Operation dauert nicht langeI' als zehn bis zwo1£ Minuten. Beim 
Herausnehmen legt man die Cocons zwischen wollene Tiicher, damit die 
Warme zuriickgehalten wird und etwas langeI' wirken kann. Nach Ver
lauf von einigen Stunden breitet man die gedampften Co cons auf glatten 
Brettern aus und wendet sie von Zeit zu Zeit mit Schaufeln, bis sie voll
standig trocken sind. Diese letztere Operation ist besonders da nothwendig, 
wo die Co cons nicht so fort abgehaspeJt werden. Obgleich das Todten del' 
Cocons mittelst Dampf den grossen Vortheil besitzt, dass man kein U eber
hitzen zu befilrchten hat, so hat das Verfahren dennoch gewisse U ebeJ
stande, indem die Puppen hie und da pJatzen, die Seide dadurch verun
reinigen, die Fasern erweichen und zusammenkleben und infolgedessen das 
Abhaspeln erschweren. 

Nach dem TOdten werden die Co cons der Qualitat nach sortirt. In 
jedem Seidengewebe miissen die Kettenfaden den grossten Widerstand 
leisten und es miissen dieselben in der Regel auf del' Oberflache des 
Gewebes erscheinen. Die besten Cocons verwendet man daher fiir die 
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Kette, die im Handel den "X amen 0 r g an z i n trligt. Die Seide, die von 
den Co cons geringerer QualiHi.t geliefert wird, heisst T l' a m e und wird 
zum Schuss verwendet. 

39. Roh -Seille. Beim Abbaspeln bringt man cine Amahl Co cons 
(4 - 18) in ein Becken mit lauwarmem Wasser, um den gummiartigen 
U eberzug del' Fasel'll zu erweichen, damit dieselben mit Leichtigkeit ab
gehaspelt werden konnen, und um zugleich das nachfolgende Zusammen
Ideben einer Anzahl Fasel'll zu einem einzelnen Faden zu bewirken. Z,,'ei 
Faden, von denen jeder aus einer gleichen Anzahl Fasel'll besteht, 
werden getrennt durch zwei dU1'chbohl'te Achatfiihrer gezogen; nach-

Fig. 17. H •• pel-MaschinG fUr .'eidc, 

clem diesel ben sich an einem gewissen Punkte gelireuzt haben, werden sie 
wieder geschieden, durch ein zweites Paar FUhrer gezogcn und von 
da auf den Haspel. Das Kreuzen (frz. cl'oisage) bez\\'eckt das Zusammen
kleben del' einzelnen Fasern jedes FaLIens und tragt auch (lazn bei, die 
Faden glatt und rund zu machen. 

In Fig. 17 ist eine Haspelmaschine, \\'ie diesel ben in Italien und Siid
Frankreich gebrauchlich sind, abgebildet. Folgendes sind die Haupttheile 
del' :Maschine: 

A ist ein verzillntes Kupferbecken mit heissem Wasser, das entweder 
mittelst Dampf oder durch directe F euerung erhitzt wird; 

Il sincl die Filicres oder durchbohrten Achatscheiben, dUl'ch welche 
die verschiedenen zu einem Faden zu rereinigellden Fasern gelJen; 

H n m mel, Fiirllerei und Bleichprei. 
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c ist ein C r 0 i s e u l', del' dazu Lenutzt wird, die Fasel'll zu kreuzen; 

D ist ein sich langsam hin und her bewegender Fiihrer, der die Seide 
auf der Haspel gleichmassig vertheilt; 

del' Haspel E wird durch ein in der Figur aJ;gedeutetes Rltderwerk 
in Bewegung gesetzt. 

Die Qualitat der Rohseide hangt in einem betrachtlichen Grade yon 
del' Sorgfalt ab, mit der das Abhaspeln ausgefiihrt wird. Del' Yerlust, 
den man beim Entfel'llen der ausseren Flocl\seide (boune) erleidet, 
wechselt von ] 8 bis 30 Procent, je nach del' Sorgfalt des Arbeiters. 

Die g e has pel t e S e ide odeI' R 0 h s e ide ist das Hauptprorluct 
del' Seirlencultur. VOl' dem Weben werden zwei odeI' mehr einzelne Seiden
raden zusammenge1egt und leicht versponncn; man erhalt auf diese 
Art die verschicdenen QualiUtten del' Organzin und Trame. 

40. Abfall-Sehle. Durchbohrte odeI' dOllpelte COCOllS, sowie solche, 
die beim Dlimpfen u. s. w. Yf)rdorben "'urden und die aussersten und 
innersten Theile des COCOllS 1iefern das Material zu del' sogenannten 
Abfallseide. Aus den getOdteten Puppen kann man lloch ein Oe1 ge
winnen, ,~ahrend del' Riickstallll nach del' Extraction als Diingemittel Yer
wendung findet. 

Alle solche Seidenabfalle werden zuerst gewaschen, dann mit Seife 
gekocht und getl'ocknet. Das Material wird hierauf wie Baumwolle gekardet 
und gesponnen und ergicLt die sogenannte Flo l' e t s e ide. C hap pes e ide 
ist ein ahnliches Product, das aus Abfallseide ohne vorheriges Kochen 
hergestellt wird. 

Eine sorgfaltige Untersuchung del' durchbohrten Co cons hat ergeben, 
dass die Faser nicht gebrochen odeI' zerrissen ist. Del' Schmetterling 
frisst sich nicht einen vVeg aus dem Cocon heraus, sondern stOsst nul' 
die weichgemachten Fasern auseinander. Versuche, die Seide von diesen 
Cocons nach den gewohnlichen Methoden zu haspeln, sind gescheitert, da 
sich dieselben bald mit Wasser anflillcn und sinkcn. N euerdings solI man 
diesem Nachtheile dadurch vorgebeugt haLen, dass man kleine Gummisacke 
in die hohlen Co cons einfiihrt und diese dann mit Luft flillt. 

41. Wilde Seitle. Von den wilden Seidenarten ist die T u s sur
Seide, die auch unter dem :Kamen Tusser, Tasar, Tussore odeI' Tussah 
Lekannt ist, die wichtigste. DioselLe ist das Product del' Raupe des 
Schmetterlings Ant her a e amy lit t a, del' sich in fast allen Theilen 
Indiens findet und sich yom Laube einer grossen Anzahl verschiedeller 
Pflanzen zu el'llahren scheint. Stellenweise wird die Raupe von den Ein
wohnel'll geziichtet. Die Cocons, die viel grosser sind als diejenigen des 
B 0 m b y x m 0 ri, sind eifOrmig und besitzen eine silbergraue Farbe. Die 
ausseren Theile del' Faser sind etwas rothlich gef1irbt und bestehen aus 
mehreren Fasern verschiedener Lange; das Innere besteht aLer in del' 
Regel aus einer bis in die Mitte des COCOllS ununterbrochcllen Faser. Die 
Cocons sind sehr fest und hart, indem die Fasern durch eine eigen-
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thtimliche Absonderung del' Raupe, welche die ganze Wandung des 
Cocons durchzieht und derselben die graue Farbe ertheilt, zusammen
geleimt werden 1). 

Die Tussurseide findet vielfache Anwendung in del' Fabrikation del' 
bekannten grauen odeI' braunlichen Seidenstoffe, sowie zur Fabrikation von 
Seidenpltisch. 

Von anderen Seidenarten sind folgende nennenswerth: E I' i a s e ide 
von At t a c u s 1'1 C 1 n 1 , 1\1 u gas e ide von Ant her a e a ass a m a , 
At las s e ide von At t a c usa t las, Yam a - m a'i s e ide von Ant h e -
raea yamama'i aus Japan. 

Unter dem 1\1ikroskope erscheint die rohe 1\1aulbeerseidenfaser als 
eine doppelte Faser (frz. bave) , bestehend aus zwei festen structurlosen 
Cylindern (frz. brin) , welche mehr odeI' weniger mit einander verbunden 
sind. Nach dem Abkochen mit Seife zerflillt aber diese doppelte Faser 
in zwei getrennte Fasern, welche einen mehr odeI' weniger unregelmassigen, 
ctwas abgerundeten dreieckigen Durchsclmitt besitzen. 

Die wilde Seide lasst sich dadurch von del' 1\1aulbeersE'ide unter
scheiden, dass man in jeder Doppelfaser unter dem 1\1ikroskope eine An
zahl langlicher Striche wahrnimmt, sowie durch die schein bare ContractiOli 
del' Faser an gewissen PUllktell. Erstere 
Eigenschaft hat darin ihren Grund, dass 
die Fasern der wilden Seide aus einer 
gross en Anzahl kleiner Faserchen be
stehen, wahrend letztere durch die ab
geplattete Structur der Faser, die stellen
weise gedreht ist, erklart wird. 

42. Physikalische Eig'ellschaftell 
(ler Seide. Von den physikalischen 
Eigensehaften sind del' Glanz, die Starke 
und das hygroskopische Verhalten die 
wichtigsten. 

Eine weitere charakteristische Eigen
schaft ist das eigenthtimliche knisternde Fig. 18. Mikro,kopi8cbo. Au.seben der 

Tussurseide. 
Gerliusch (frz. cri) , das sich hOren 
lasst, werm ein Seidenstrang stark gewunden odeI' zusammengepl'esst wird. 
Diese besondere Eigenschaft nennt man das Knarren (engl. scroop, frz. 
craquant) der Seide, und davon rtihrt auch das Gerausch, wenn zwei Stticke 
Seidenzeug leicht aneinander gerieben werden, 

Die Starke diesel' Erscheinung hlingt ab von del' Natur del' all
gewandten chemischen und mechanischen Processe, denen die Seide unter
worfen wurde, von dem Durchmesser del' Drehung del' Faden, etc. 

Die Eigenschaft findet sich nicht in roher Seide, auch nicht in "ab
gekochter" odeI' "geschmeidiger" (frz. souple) Seide; sie zeigt sich nul' 

1) Die"e Absoudenlllg' ist im "'esentlichcll hal'llsaul'es Natrol1. 

"* oJ 
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dann, \yenn das letzte Bad, in das die Seide getaucht wmde, ein sames 
Salz oder eine fl'eie Same in Losung enthielt. War das Bad neutral oder 
alkalisch, z. B. ein Seifenbad, so lmistert die Seide nicht. Eine geniigende 
Erklarung iiber den Einfluss del' Saul'en auf clas Knistern cler Seicle ist 
noeh nicht gegeben worden, abel' es ist nicht unwahrscheinlich, dass durch 
clie Sauren die Oberflache del' Fasern rauher unci unregelmassiger wird, 
wodurch beim Druck die Reibung vermehrt und durch eine bestandig 
unterbrochene Bewegung des GIeitens das knisternde Gerausch hervor
gebracht winl. 

Soll die Seide nach clem Farben knistern, so muss sie einer besonderen 
Behandlung unterworfen werden. Gewohnlich lasst man sie durch ein 
schwaches Seifenbad ocler eine olige Emulsion und dunn durch ein schwach 
sames Dad gehen odeI' man bringt sie in ein Bad, clas zugleich olig 
uncl sauer ist (s. Schwarzftlrben del' Seide). 

Um alle Eigenschaften del' Weichheit und des GIanzes, deren die 
Sei.le fahig ist, zu entwickeln, unterwirft man sie (noch in del' Form von 
Strangen) den folgenclen mechanischen Operation en : 

43. Strecken (frz. secouage). Del' Zweck dieser Operation ist das 
Oef1'nen und das Ausstrecken del' Seidenstrange, um denselben ein gleich
formiges Aussehen zu ertheilen, indem man jede Tenclenz, sich zu kriiuseln 
ocler zu runzeln, daraus entfernt. :Man nimmt diese Operation ge\\'ohnlich 
nach dem TrocImen VOl'; geschieht dies abel' vorher, so ,yinl das Trocknen 
bedeutend erleichtel't. Man hangt dabei den Garnstrang an einen stark en , 
glatten hOlzernen Pflock (CheYilIirpflock, Docke), del' in del' Wand befestigt 
ist und streckt ihn c1urch einen energisehen Ruck mittelst eines durch die 
Strangschleife gesteckten, glatten hOlzernen Stabes. Del' A ufhangepunkt 
wird Mters verltndert und das Strecken wiederholt. Die Operation wirel 
auch ausgefiihrt mittelst einer von 1\1. Cesar Corron, St. Etienne, construit:ten 
:;\Iaschine, und zwar mit del' grossten Hegelmtissigkeit. 

44. P1locken oder Hlossircll (fn. cheYillage). - Diese Operation, 
welche friiher nul' in Verbindung mit dem Strecken zum Zweck des Ge
rademachens del' Faden und des Zuriistens del' Striinge nach verschie
denen Operationen in del' Farberei vorgenommen wurde, hat gegcnwitrtig 
eine erhohte Wichtigkeit erlangt, namentIich in Betreff del' Souplcs. Es ist 
die Schlussoperation, die mit diesen vorgenommen wird, und die Seide 
wird dabei im trockcnen Zustande behandelt. 1111' Zweck ist hier Theilung 
del' doPveltcn Seidenfasern in ihre einfachen Destandtheile und Erhohung 
des Glanzes. 

Die Glossirmaschine odeI' Chevillirmaschine (Fig. 19 u. 20) besteht 1) al,lS 

einer Reihe horizontaler Pflocke A, die mittelst del' Kurbel R, des Aus
hebel'S I, und del' Zalmrader K in eine rotirende Bewegung gesetzt werden 
konnen; 2) aus ciner Heihe horizontaler Cylinder B, die direet unterhalb 
del' Ptlocke A angebracht und auf ellbogenfOrmige Spinc1eln gesteckt sind. 
Die Cylinder sind zweierlei Dewegungen fiihig, namlich einer l'otirenden um 
ihre eigencn Achsen, d. h. die horizontale Achse des Ellbogens, sowie einer 
zu diesel' senkrechten, rotirenden Bewegung um die verticale Spindel des 
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Ellbogens. Diese letztere Bewegung wird auf folgende Weise hervorgebracht: 
Jede Spindel wird von cinem Ringe an einer Biichse u get ragen, die ein 
Zahnrad einschliesst, das durch einen Ausheber gedrcht wird . Diesel' wird 

Fig. 19. Slreckmaschine fli r Seide. 

in Thatigkeit gesetzt durch die Vorwarts - und Riickwartsbmyegung des 
horizontalen Arms d, die wieder mittelst des Rac1es E, del' Zalmrader l;' 

und G und des Rahmcus H bewirkt "'ird. 

p 

Jede Spindel ist ferner fuhig, auf- und abwarts zu gleiten. Am unteren 
Enc1e del' Cylinder B sind die Gewichte c befestigt, die entweder 
einzeln mittelst del' liniehebel 111, die gegen das Rad v driicken, oder zu
sam men mittelst del' liurbel R gehoben werden ld:innen. 'Yird diese lim'bel 
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gedl'eht, so bl'ingen die Zahnrader s das Rad p in Rotation, das Gegen
gewicht 0 sinkt, und die Gewichte c sammt Spindeln und Cylinderzapfen 
B steigen. 

Gesetzt nun, die Seidenstl'ange seien tiber die pfiocke A und B ge
schlungen; dul'ch die Action des Aushebers und Hebels d werden die 
Cylinderpfiocke B in Rotation gesetzt und dadurch die Strange zusammenge
dreht, wahrend zugleich die Pfiocke, Gewichte etc. durch die Verktirzung del' 
Strange gehoben werden. Die Bewegung des Hebels d verwandelt sich selhst
thatig in die entgegengesetzte, die Strange werden auseinander gedreht, abel' 
von den niedersinkenden Gewichten gestreckt erhalten. 1m Moment, da 
die Strange ganzlich abgewunden sind, kommt del' Hebel L ins Spiel, 
und bewirkt eine geringe Drehung del' Pfiocke A, woclurch die Strange 
in eine neuc Hangelage kommen, um neuerclings durch die Thatigkeit des 

Fig. 21. ';eidenln.trirnHlSchine. 

Hebels d zusammcngedreht zu werden. Aile Dewegungen sind selbstthatig, 
und nach einigen Wiederholungen dieses Hin- und Hel'drehens und del' 
Verandel'ung del' Hiingelage ist die Operation vollendet. 

In einigen Fallen (z. D. hei Nahseide) besteht das Strecken einfach darin, 
dass man die Seidenstrilnge so fest als moglich zusammendreht, den Pfiock 
hierauf fest macht, und die Strange in dies em festgewundcncn Zustancle 
mehl'ere Stun den verbleiben las st. Die Operation kann wllhrend 10 bis 
15 Tagen Mters wiederholt werden. Ihr Zweck ist ErhOhung des Glanzes. 

45. Das Lustriren (ler Sehle. - Diese Operation, die mittelst del' 
in Fig. 21 dargestellten Maschine ausgeftihrt wird, dient dazu, del' Seiden
faser den grosstmoglichen Glanz mitzutheilen. Sie erleichtert auch das 
nachfolgende Abwinden. Die gefarbte und getroclmete odeI' zuweilen un
vollstandig getrocknete Seide wird zwischen zwei polirten Stahlwalzen c 
und D, die in gleicher Richtung rotiren und von einem gusseisernen Kasten 
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umgeben sind, dessen Deckel A und Seitenwand B sich, wenn nothwendig, schnell 
entfernen lassen, einer sanften Streclmng unterworfen. Wahrend der Ro
tation del' Cylinder lasst man untcr massigem Druck Dampf eintretcn. 
Das Strecken wird bewirkt, indem man den Cylinder c mittelst des 
Hakens F, del' durch die Zahnrader E in Bewegung gcsetzt wird, von dem 
Cylinder D entfernt. 

Del' blr.ndende Perlmutterglanz del' Seide giebt ihr mit Recht den 
Ehrenplatz unter allen Fasern. 

46. Zahigkeit Ulul Elasticitiit (ler Seide. Das specifische Gewicht 
der Seide ist 1,367. 111re ZLthigkeit und ElasticiHtt sind ganz bedeutend. 
Jene wird auf nicht viel geringer als die einer guten Qualitat Eisendraht von 
gleichem Durchmesser mit dem Seidenfadcn gescilatzt, wahrend die Ela
sticiHit so gross ist, dass cine Seidenfaser um 1/7-1/5 ihrer urspriinglichen 
Lange gestrr.ckt werden kann, ohne zu zerreissen. 1\1an benutzt (liese 
Eigenschaft bei den oben ueschrieuenen Operationcn des Streckens, Glos
sirens und Lustrirens. Die feinste Seide ist verhaltnissmtlssig die zahestc 
und sHtrkste. Feuchte Seide ist weniger zllh abel' elastischer als 
trockene Seide. 

Wird vollstandig getroclmete Seide mit Wasser benetzt, so zieht sic 
sich U111 etwa 0,7 Procent zusammen und noch me111', wenn das \Vasser 
mineralische oder organisc11e Substanzen enthillt, welche in die Faser ein~ 
dringen und sie aufschwellen. Diese Wirkungen finden statt wahrend del' 
verschieclenen Farueoperationen; daher die Nothwel1l1igkeit der Operationen 
des Streck ens , Glossirens und Lustrirens, urn diese Contraction zu ver
hindern oder zu verringern. 

Die Zahigkeit uUll Elasticitat del' ro11en Seide haben ihren Sitz zum 
gl'ossen Theil in del' ausseren Leimschicht. Durch Absieden mit Scife 
verliert die Seide 30 Procent yon ihrer Ziihigkeit und 45 Pro cent von 
ihrer Elasticitat. 

Diese Eigenschaften schwanken bei heschwerter Seide je nach del' Natur 
del' Beschwerung. Wird die Faser einfach mit Substanzen wic Gelatin, 
Albumin, Starke etc. iibel'zogen, so wachst in del' Regel die Zahigkeit; aber 
wenn die angewandten beschwerenden 1\1aterialien die Substanz del' Faser durch
dringen und sie mehr oder weniger aufschwellen, so werden dadurch die 
natill'lichell Eigenschaften der Seide verandert. Einigc Agentien, wie ein
fache Farbstoffe, haben keinen bemerkbaren Einfluss, wahrend andere, wie 
z. B. Ueberschuss an gerbstoffahnlichen Stoffen und metallischen Salzen, die 
werthvollen Eigenschaften der Seide nach und nach ganzlich aufheben 
(5_ Sehwarzfarben). 

Seide, welche bis auf 11 0 0 C. erhitzt wird, verliert alle ihre natiir
liche Feuchtigkeit, bleibt abel' sonst ganz unverandert. Einer Temperatnr 
von 170 0 C. und dariiber ausgesetzt, zersetzt sie sich schnell und verkohlt. 
Wird eine Seidenfaser in die Flamme geuracht, so scheint sie wie Wolle 
zu sch111elzen, ohne jedoch einen in gleichem Grade unangenehmen Gernch 
zu verbreiten. 

Die Seide ist ein sehr schlechter Leiter der Elektricitat, und da sie 
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durch Reibung leicht elektrisch wird, so ist diesel' Zustand, wenn er einmal 
angenommen, sellr bestandig und hinderlich fiir die l\1.anipulationen bei del' 
Fabrikation. Die wirksamste Weise, diese Schwierigkcit zu vermeiden, 

Fig. 22 . Conditionirapparat. 

besteht darin , dass man die Arbeitsraume in einem geeigneten Zustun<ie 
von Feuchtigkeit halt. 

1m abgekochten und reinen Zustande hat die Seide eine grosse Wider
standskraft gegen gewohnliche Faulniss und wird selten von Insekten 
allgefressen. 

47. Das COllditiollirell der Seide. Wird Seide in feuchter Luft 



Die Seide. 41 

aufbewahrt, so kann sie bis auf 30 Procent ihres eigenen Gewichtes an 
Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass diese im Geringsten sichtbar wird. 
Diesel' Umstand ist fur solche, die sich mit dem Seidenhandel abgeben, 
bei dem llOl1en Preis del' Rohseide von besonderer Wichtigkeit, da sie ge
nau wissen sollten, welches Gewicht normaler Seide in einer Partie Roh, 
sBide als Randelsobject enthalten ist. Urn hieruber Aufklarung zu erhalten, 
sind in etwa 37 Mittelpunkten del' 
Seidenindustrie sogenannte Condi
tioniranstalten errichtet worden, so 
z. B. in Lyon, Crefeld, Zurich, Basel, 
Turin) Mailand, Wien, Paris, Lon
don etc. 

Fig. 22 zeigt die iiussere An
sicht des wesentlichen Apparates 
einer solchen Anstalt, namlich den 
Desiccator oder Troc1mungsapparat. 
Der5elbe besteht aus einem emaillirten 
hohlen Cylinder zur Aufnahme er
hitzter Luft. Del' eine Arm einer 
genauen Waage tragt eine Krone von 
Rakchen, an denen die zu trocknen
den Seidenstrahne angehangt werden. 
Del' Aufhangedraht geht durch eine 
kleine Oeffnung im Deckel des Cy
linders. Del' andere Arm del' Waage 
tragt die gewohnliche Schale fur die 
Gewichte. 

I 

, 

I 
~ 

Fig. 23 zeigt den Trocknungs- Fig. 23. Querschnitt eines Conditioniral' parats. 

apparat im Verticalschnitt. Durell 
die Rohre A gelangt aus einem im Kellerraulll gelegenen Of en auf 110 0 

erhitzte Luft in den Raum B und von hier aus tritt dieselbe durch 32 
verticale Rohren t, die zwischen zwei concentrischen Cylindern stehen, in 
den Obertheil des inneren Cylinders D. Die heisse Luft findet, nachdem 
dieselbe zum Trocknen del' Seide gedient, ihren Ausgang durch die Rohren 
E, welche mit dem Kamin in Verbindung stehen. Del' Apparat ist mit 
einer Klappe v versehen, welche mittelst des Rebels K (Fig. 22) bewegt 
wird, urn den heissen Luftstrom entweder zu reguliren odeI' abzusperren. 

Die Luft, welche ausserhalb an der Ofenwand hinstreicht und dadurch 
auf eine massige Temperatur erhitzt wird, gelangt zwischen den Cylindel'll 
c und D in den Raum r. Mittelst des Knopfes L (Fig. 22), del' mit einer Seiten
klappe in Verbindung steht, kann deren Eintritt in den mittleren Raum 
regulirt werden. lVlittelst des Rebels K und des Knopfes L kann daher 
del' Zutritt heisser und kalter Luft in den mittleren Raum genau regulirt 
werden. Die Temperatur del' Mischung wird am Thermometer T abgelesen, 
Del' Knopf s setzt die Klappe M (Fig. 23) in Bewegung, wodurch die 
Verbindung mit dem Kamine, also auch dem Luftstrom, wahrend del' letzten 
Wagung aufgehoben wird. 
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~lehrere Seidenstrahne werden aus dem zu priifenden Ballen gezogen 
und in drei Theile getheilt, um mit zweien davon pm'allele Bestimmungen 
machen zu konnen, wahrend del' dritte im Nothfall noch fiir eine weitere 
Bestimmung verwendet werden kann. Nachdem das Gewicht auf einer 
genauen Waage bestimmt worden ist, werden die Strahne im Apparate auf
gehlingt und tarirt, und sodann del' Wirkung des heissen Luftstromes ausge
setzt, bis das Gewicht constant bleibt. Eine einzellle Operation dauert 30 
bis 45 Minuten. 

Del' mittlere Gewichts - Verlust betragt etwa 12 Procent. Man 
nimmt nicht das Gewicht del' absolut trockenen Seide als das im Handel 
giltige an, sondern das einer solchen Seide, die etwa 90 Procent trockene 
Seide und 10 Pro cent Feuchtigkeit enthlilt. Das Handelsgewicht des Ballens 
wird dadurch festgesetzt, dass man ZUlll Gewichte del' trockenen Seide 
11 Procent hinzufiigt. 

48. Chemische Zusammensetzung. Die Seide ist Gegenstand zahl
reicher chemischer Untersuchungen gewesen, deren Resultate aIle darauf 
hinweisen, dass dieselbe aus zwei von einander verschiedenen Substanzen 
besteht, namlich erstens aus einem inneren Theile, del' die eigentliche 
Fasersubstanz darstellt, und zweitens aus einel1l Ueberzuge, del' scheinbar 
aus einem Gel1lcnge verschiedener Stoffe besteht, die sich meist durch 
kochendes Wasser oder wenigstens durch andere, die Fasersubstanz nkht 
odor ausserst wenig angreifende Losnngsmittel entfernen lassen. 

Um den Charakter und die Menge diesel' verschiedenen Substanzen zu 
bestil1lmen, verfuhr M u 1 del' so, dass er sowohl gelbe als weisse italienisehe 
Rohseide zuerst mit Wasser kochte, dann mit absolutem Alkohol, hierauf 
mit Aether und zuletzt mit heisser Essigsaure extrahirte. Er erhielt auf 
diesem Wege die inn ere Seidensubstanz, die er mit dem Namen FibrOIn 
bezeichnete, in verhliltnissmassig reinem Zustande. Die Resultate seiner 
Analysen sind aus folgenden Zahlen ersichtlich: 

Seidenfaser (FibroIn) . 
III Wasser lOsliche Stoffe 
In Weingeist " 
In Aether " 
In Essigsaure " 

" 
" 
" 

Gelhe Seide: 
53,35, 
28,86, 

1,48, 
0,01, 

16,30, 
--~--

100,00. 

'Veisse Seide: 
54,05. 
28,10. 

1,30. 
0,05. 

16,50. 
--.-

100,00. 
Durch weitere Untersuchung del' auf diese Weise extrahirten Stoffe 

gelangte er zu folgellden Schliissen iiber die naheren Bestandtheile der Seide: 

Seidenfaser (FibroIn) . 
Gallerte . 
Eiweissstoffe . 
Wachs 
Farbstoff • 
Fette und Harz 

Gelbe Seide: 

53,37, 
20,66, 
24,43, 

1,39, 
0,05, 
0,10, 

100,00. 

Weisse Seide: 

54,04. 
19,08. 
25,47. 

1,11. 
0,00. 
0,30. 

100,00. 
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:;\Iulder erklart das, was in heissem Wasser sich nicht gelOst hatte, 
also die durch Essigstiure ausgezogenen Bestandtheile, und ferner das, was 
beim Wiederaufnehmen des IUickstandes del' wasserigen Losung ungelost 
geblieben war, als Eiweiss. Kach Dolley darf das Vorhallden~eil1 von Eiweiss 
in diesel' Untersuchung als zweifelhaft angenommell werden. Erwiigt man zu
nachst, dass das TOclten del' Cocons in Temperaturen vorgenommen wird, 
bei welch en das Albumin jedenfalls in den geronnenen Zustand iibergeht, 
dass ferner das A bhaspeln in heissem Wasser vorgenommen wird, so ist 
es ullwahrscheinlich, class die Rohseide ungeronnenes Eiweiss enthalt. 

Es ist ferner gezeigt worden, indem man die lebenden Cocons offnete 
und lange Zeit mit lauem Wasser behandelte, dass c1ieselben kein Albumin 
enthielten. Es ist auch ferner crwicsen, dass das Fibro'in in starker Essigsaurc 
ziemlich lOslich ist; dam it wtire einerscits dargethan, dass das, was Mulder 
in Essigsaure gelOst erhielt, nicht lediglich Eiweiss sein kann, sondern 
verandertes Fibro'in, und class andererseits del' Fibl'o'ingehalt zu niedl'ig 
ausgefallen sein muss. 

Zieht man Rohseide mehrere Stunden lang mit auf 133 0 C. erhitztem 
Wasser aus, so erhalt man einen Riickstand von Fibro'in, del' nach Bc
handlung mit Aether und Alkohol behufs Entfernung fettartiger Substanzen 
und Farbstoff, 66 Procent des Gewichts del' urspriinglich angewandtcn 
Seide ausmacht. Es kann auch diese Zah1l1loglicherweise zu niedrig sein, rla 
del' gewohnliche Vel'lust beimAbkochen in del' Praxis 20-25 Procent betragt. 

Die chemische Zusammensetzung des rcinen Fibro'ins ist von vcrschie
clenen Forschern verschieden angegeben wordell. Die Zusammensetzung des 
mit Katronlauge sowie des mit hocherhitztem Wasser erhaltenen Fibro'ins 
wird von Cramer clurch die Formel CL,H23N"O() ausgedriickt. 

S e ric i n. Del' in heissem Wasser losliche Theil der Seide kann 
aus der Losung durch Dleiessig niedergeschlagen und durch Vertheilcn 
des vorher ausgcwaschencn Niederschlagcs in \Vasser und Einleitcn von 
Schwefelwasserstofl:' vom Dlei wieder getrennt \Verden. Aus der filtrirtcn 
Losung kann man durch Eindampfen, Versetzen mit wenig Weingeist, dann 
vollsUindiges Fallen mit Weingeist, Sammcln, Auskochen (zuerst mit Wein
geist, dann mit Aether) und Trocknen in gleicher Warme das Sericin in 
gereinigtem Zustande erhalten. Dasselbe steHt ein farb-, geruch- und 
geschmackloses Pulver dar, das in kaltem \Vasser aufquillt und in heissem 
Wasser etwas loslicher ist als gewohnlicher Leim. Eine Losung, die 6 
Procent davon enthalt, erstarrt beim Erkalten gallertartig; in den Losungen 
bringen Weingcist, Gerbsilure und metallische Salze Xiederschlage hervor. 
1m Ganzen sind die physikalischen und ehemischen Eigenschaften des Serieills 
denen des gewohnlichen Leims so ahnlich, dass dasselbe haufig mit dem 
Namen S e ide n lei m bezeichnet wird. Die ehemisehe Zusammensetzung 
desselben wird clurch die Formel C15H25N50S ausgedriickt. Del' Seiden
leim untcrscheidet sich dagegen von dem gewolmlichen Leime dadurch, dass 
die Zersetzungsproducte, welche durch Hingeres Kochen mit verdiinnter 
Schwefelsaure erhalten werden, von jenen des gewohnlichen Leims ganzlich 
verschiedell sind. 
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Vergleicht man die oben gegebenen Formeln fiir das FibroIn und den 
Seidenleim, so erhalt man zwischen den beiden ein einfaches Verh1i.ltniss, 
das sich durch folgende Gleichung ausdriicken lasst: 

C15H23N50G + ° + H2 ° =C15H25N50S' 
Fibroiu. Seriein. 

Obschon Formeln diesel' Art die Zusammensetzung der Korper nul' 
allgemein ausdriicken und keineswegs deren eigentliche Constitution darthun, 
so ist doch von Einigen angenommen worden, dass die Raupe beim Ein
puppen einen gleichartigen Saft liefere, del' sich ausserlich durch die Ein
wirkung der 1.uft verandere. Diese Ansicht findet eine Stiitze in del' That
sache, dass feuchtes FibroIn, Hingere Zeit del' 1.uft ausgesetzt, durch 
Rochen an Wasser etwas abgiebt, wahrend es vorher darin unlOslich war. 
Bolley und Rosa fan den ebenfalls, dass gefiillte SeidenschHluche, die aus 
Seidenraupen ausgezogen wurden, fast ganzlich aus FibroIn bestiinden, da 
sich erstens nul' 1,7 Procent davon in siedendem Wassel' lOsten, und zwei
tens die Elementaranalyse mit del' Formel des Fibrolns iibcreinstimmt. 

Andererseits scheinen die l)hysiologischen Studien Duseigneur's, be
son del's abel' seine Beschreibung des Querschnitts des Seidenschlauches, 
diesel' Ansicht zu widersprechen. 

Einfiuss verschiedener Agentien auf die Seide. 

Verschiedene Fliissigkeiten wenien von del' Seide wegen ihrer grosseh 
Porositat nicht nul' rasch aufgesogen, sondeI'll in einigen Fallen hartnacldg 
zuriickgehalten. 1.etztere Eigenschaft zeigt sich z. B. mit Alkohol und 
Essigsaure. Aus dem gleichen Grunde besitzt die Seide cine grosse Neigullg, 
die Beizen und die Farbstoffe festzuhalten. 

49. 'Virkung des "Wassel's. 1.angeres Kochen mit Wasser entfernt 
von del' Seide allen Seidenleim, hat abel' wenig Einftuss auf die darin ent
haltenen fettartigen, "'achsartigen und farbenden Substanzcn. Die Starke 
der Faser wird dabei sogar mehr als bei den gewiihnlichen Degummir
processeu verringert. AHe Fliissiglwiten iiben eine almliche lOsende Wirkung 
aus, und es ist aus diescm Grunde nicht gebriiuchlich, die Seide in heisser 
Losung zu beizen, wahrend in den Farbeoperationen die Temperatur immer 
80 niedrig gehalten wil'd, wie es die Umstande erlauben. 

50. 'Virkullg <leI' Sliurell. COllcentrirte lVIineralsauren zerstiiren 
die Seide rasch, in verdiinntem Zustande ist aber deren Wirkung lmum 
bemel'kbar. Wanne, verdiinnte Siiuren lOsen dagegen das Sericin del' Roh
seide und kiinnen deshalb zum Degummiren (soupling) verwendet werden. 
Concentrirte S c h w e f e 1 8 ii u re lOst die Seide zu cineI' klcbrigen, braunen 
Fliissigkeit auf 1 die beim Verdiinnen mit Wasser eine klare 1.osung giebt, 
aus del' man das "FibroIn durch Zusatz von Gerbsaure ausfallen kann. 

Concentrirte Sal pet e r s a u r e wirkt auch rasch zerstiirend auf die 
Seide ein; wird dieselbe abel' in verdiinntcm Zustande angewandt, so wird 
die Seide nur wenig davon angegriffcn, farbt sich abel' in Folge del' Bil
dung von XanthoproteIlls1lure gelb. Diese Heaction lasst sich zur Un tel'
scheidullg der Seide von den vegetabilischcn Fasern vel'wenden. Friihcr 
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wurde diesellJe auch zum Gelbfarben benutzt; die :Methode ist aber zu ver
werfen, da die Farbe auf Kosten del' Seide erzeugt wird, welch' letztere 
dadurch nothwendig geschwacht werden muss. 

Sal z s au r e, in gasftirmigem Zustande angewandt, zerstOrt die Faser, 
ohne dieselbe zu verfliissigen; eine coneentrirte wasserige Losung lOst die
selbe abel' rasch auf. Salzsaure von 23 0 B. lost kalt ihr eigenes Gewicht 
an Seide, ohne auch nul' gesattigt zu sein. Verdiinllte Salzsaure hat fast gar 
keine Wirkung auf das FibroIn; das Sericin wird dagegell von dies em 
Stoffe theilweise entfernt. 

Phosphorsaure und Arsensiiure wirken in verdiinnter (5pro
centiger), wasseriger Losung nach Art anderer sehwacher SaUl·en, indem sie 
von del' Rohseide einen Theil des Serieins entfernen. Man hat diese 
Sauren an Stelle del' Seife zum Degummiren vorgeschlagen, in del' Praxis 
haben dieselben abel' noch keine Anwendung gefunden. 

U e berm an g a n s it u l' e, entweder in freiem Zustande oder als iiber
mangansaures Kali, wirkt energisch auf Seide ein, die dadurch oxydirt unll 
dureh Bildung yon :Manganoxydhydrat braun gefarbt wird. Dureh Behand
lung mit einer Losung von sehwefliger Saure lasst sieh diese BraunHirbung 
entfernen, und man erhalt dann die Seide in rein weissem Zustande. Ob
gleich das Kaliumpermanganat aus dies em Grunde zum Bleichen del' Seide 
empfohlen worden ist, so Hisst sich dasselbe dennoch nicht gut anwenden, 
da die so gebleichte Seide immer das Bestreben hat, unter dem Einflusse 
del' Alkalien einen gelblichen Stich anzunehmen. 

S c h w e f 1 i g e Sit u r e wird zum Bleichen del' Seide angewandt. 
C h rom s au l' e und die chromsanren Salze oxydiren die Seide UlHl 

ertheilen derselhen eine sehwache Olivenfarhe. 
Die "\Virkung wltsseriger Losungen 0 r g ani s e her S tt u r e n auf Seide 

ist noch wenig stu dirt worden; dieselbe wcchselt jedenfalls bedeutend, je nach 
deren Concentration, Temperatur etc. Eisessig, geschmolzene Oxalsaure, 
Citronemaure une! dgl. los en abel' nach Lidow die Seide hei hOherer Telll
peratur leicht und vollsUinc1ig auf. 

Heisse Losungen einiger organischer Sam·en entfernen von del' Rohseidc 
das Sericin, haben abel' auf das FibroIn wenig Wirkung. Eisessig entfernt 
in del' KtHte den Farbstoff del' gellJen Hohseie!e, ohne dass dadureh (las 
Sericin gelost wird. 

51. 'Vil'kung del' Alkalien. Concentrirte Losungen von Nat l' 0 II 

oder K a I i losen, besonders wenn dieselben heiss angewandt werden, die 
Rohseide rasch auf. 

Stark verdiinnte Losungen del' caustischen Alkalien wirken auf das 
FibroIn nicht merldieh ein, losen abel' das Sericin auf uncl sind aus dies€m 
Grunde zum Degummiren angewandt worden, Zu gewolmlichem Gebrauche 
sollte man abel' davon Umgang nehmen, da sie del' Seide immer in Bezug 
auf Glanz und Farbe schadlieh sind. 

Eine reine Losung yon Am m 0 n i a k iibt sogar in del' Warme keinf) 
merkliche Wirlmng auf abgekoehte Seide aus; wenn abel' clie Losung nieht 
ganz rein iEt, so kann die Seide dureh Aufsaugen theeriger Bcstandtheile 
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missfarbig und schmutzig werden. Die Anwendung yon Ammoniak scheint 
dcr Seide eine gross ere Anziehungskraft fur Kalk- und Magnesiasalze zu 
vcrleihen. 

Al k ali s c he Car bon ate wirken wie die caustischen Alkalien, nul' 
weniger energisch. Sic finden zum Degummiren keine V erwendung. Von 
allen alkalis chen Losungen sind die Seifenlosungen am unschadlichsten. 
Heiss angewandt, entfernen dieselben das Sericin rasch yon del' Rohseide 
und lassen dabei das FibroIn rein und glanzend zuruck; Seire ist daher 
das geeignetste Mittel zum Degummiren del' Seide. Borax besitzt zwar 
cine del' Seife ahnliche 'Yirkung, vermag dieselbe abel' in del' Praxis nicht 
zu ersctzen. 

Weicht man Rohseide auf 24 Stun den in einer Idaren KalklOsung ein, 
so qUillt dieselbe bedeutend auf, indem del' Kalk das Sericin ganz weich 
macht. Entfernt man nun letztercs durch verdunnte Saure und ein nach
folgendes Seifenbad, so findet man, dass das FibroIn nicht weiter 
gelitten hat, als dass cs seinen naturlichen Glanz verloren hat. Eine 
Hingere Behandlung mit Kalkwasser macht die Seide bruchig und zersto1't 
sie schliesslich. 

Chlo l' und un t e l' chI 0 l' i gsa u l' e Sal z e greifen die Seide rasch an 
und zersttiren sie, konnen deshalb nicht als Bleichmittel verwendet 
werden. Wenn man dieselben in sehr verdunnter Losung anwendet und 
die Seide nachher del' Luft aussetzt, so erhalt die Faser eine grossere An
ziehungskraft fur gewisse Farbstoffe. 

52. Wirkllllg' del' 3Ietallsalze. W cicht man Seide in kalte Losungen 
del' Salze vcrschiedenel' Metalle, wie z. B. des Bleies, Zinnes, Kupfel's, 
Eisens, der Thonel'de etc. cin, so werden dieselben aufgesaugt und theilweise 
zersetzt, und es bleiben weniger lOsliche basische Salze in del' Faser zurUck. 
Auf diesel' Eigenschaft beruhen die gebriiuchlichen Methoden, Seide mit 
Thonerde, Zinn und Eisen zu beizen. In einigen Fallen, wie z. B. mit 
Eisenoxyd- odel' Zinnoxydsalzen, genugt die Menge del' fixil'ten basischen 
Salze, um als Beschwerung zu dienen. 

Eine concentrirte Losung von Chlorzink (spec. Gew. 1,69) durch 
Kochen mit einem U eberschuss von Zinkoxyd neutralisirt, lost Seide in del' 
K1Hte langsam, abel' in del' Wiirme schnell zu einer dicken, klebrigen 
Flussigkcit auf. Es lasst sich dieses Mittel zur Trennung odeI' zur Unter
scheidung del' Seide yon del' \Volle oder von den Pflanzenfasern verwenden, 
da diese dayon nicht verandert werden. Verdunnt man die Losung in 
Chlorzink mit IV asser, so wird die Seide dadurch fiockenartig nieder
geschlagen. Man soll die Auflosung des so erhaltenen und durch Waschell 
vom Chlorzink befreiten Niederschlages in Ammoniak dazu angewandt hau,2n, 
um Baul1lwolle und andere Pflanzenfasern mit einem Seidenuberzug zu ver
sehen. Bei 110 0 -115 0 getroclmet, erhalt del' Niederschlag ein glas
artiges Aussehen und yerliert dabei seine Loslichkeit in Ammoniak. 

Eine ammoniakalische Losung von l{upferoxyd lost die Seide auf; 
neutrale Salze, Zucker oder Gummi bringen abel' in der Losung nicht eine 
Flillung henor, wie dies bei del' analogen Losung del' Baumwolle del' Fall 
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ist. Eine ammoniakalische Losung yon Kickeloxyd lost die Seide eben
falls auf. 

Ein ausgezeichnetes Losungsmittel fiir Seide besteht aus einer alka
lischen Losung von Kupfer und Glycerin, die auf folgende Weise herge
stellt wird: Man lOst 16 Gramm l{upfersulfat in 140-160 cc. destillirten 
Wassel's und fiigt 8-10 Gramm rein en Glycerins (spec. Gew. 1,24) 
hinzu; dann wird eine Natronlauge tropfenweise zugefiigt, bis del' 
zuerst gebildete Niederschlag sich eben wieder aufgelost hat. Ueberschuss 
an Natronlauge ist zu vermeiden. Diese lVlisehung lOst wedel' W olIe noch 
Baumwolle auf und kann daher zur Naehweisung del' Seide dienen. 

53. "\Yirkull/?: (ler Farbstoffe. 1m Allgemeinen besitzt die Seide 
eine grosse Affinititt fiir die monogenetisehen odeI' substantiyen Farbstoffe. 
Sie lasst sieh mit den Anilinfarben mit del' grossten Leiehtigkeit farben. 
Fiir die natiirliehen Farbstoffe besitzt sie dagegen wenig Affinitat. 

Eine mikroskopisehe Untersuehung del' Quersehnitte gefarbter Seiden
fasern hat ergeben, dass del' Farbstoff (bez\\'. die Beize), je naeh del' Losliehkeit 
des Farbstofl'es, del' Dauer des Farbcproeesses und del' angewandten Tem
peratur mehr odeI' weniger in die eigentliehe Substanz del' Faser eindringt. 
Bleibt die Seide nul' kurze Zeit in del' Flotte, so zeigt sieh im Querschnitt 
del' Faser eine aussel'e concentriseh gefarbte Zone, wahl'end die Farbe bei 
einer anhaltenden Behandlung mit del' Farbstofflosung bis ganz in die 
Mitte del' Faser dringt. Wendet man zwei Farbstoffe entweder zugleich 
odeI' naeh einander an, so werden beide aufgenommen, indem immer del' 
loslichste odeI' del'jenige, del' am langsten einwirkt, am tiefsten in die Faser
substanz eindl'ingt. Man el'halt auf diese Weise ausserlieh cine lVIischfarbe ; 
del' Querschnitt zeigt abel' in den meisten Fallen zwei eoneentrische Fal'ben
zonen. Mit Eisenoxydsalz durehgebeizte Seide zeigt im (iuersclmitt eine 
gleichfal'mige gelbliche Fal'bung; wird dieselbe darauf dul'ch eine angesauel'te 
Lasung von geibem Blutlaugensalz gezogen, so erzeugt sich mit clem Eisen
oxyd auf del' Oberflaehe und an den ausseren Theilen del' Faser sofort 
BerlinerbIau, dessen Bildung allmahlieh bis in das Innere fortschreitet, be
son del's, wenn die Temperatur des Eades erhoht wird. Ein ahnIiches 
Resultat wird erzieH, wenn man an Stelle des Blutlaugensalzes Gerbsaure 
anwendet. Die Zahl del' Substanzen, die von del' Seide su:;eessive aufge
nommen werden konnen, um sich daselbst entweder neben einander zu 
legen odeI' auf einander zu wirkcn, Hisst sich sehwerlich bestimmen. 

In ahnlieher Weise wirken die Farbstoffe auf R 0 h s e ide; in vielen 
Fallen abel', wie z. B. beim Schwarzfarben del' Souples, findet sicl! del' 
Farbstoff hauptsaehlich in del' ausseren Seidenleimhiille, die durch den 
grossen Gehalt an fremden Bestandtheilen briichig wird und das Aussehen 
mikroskopischel' Perichen erhalt. 



OPERATIONEN VOR DEM FARBEN. 

v. Das Bleichcll del' BaullHvollc. 

54. Zweck (Ies Bleichells. Wie schon bei der Besprechung der 
Baumwollfaser angedeutet, enthalt die rohe Baumwolle verschiedene natiil'
liche Verunreinigungen, und obschon diese in vel'haJtnissmassig gerin
ger l\Ienge vol'handen sind, vel'mogen sie doch die schneeweisse Faroe, 
die del' rein en Cellulose zukommt, zu verbergen. Wenn die Baumwolle 
als Garu die Spinnerei verHisst, besitzt sie daher immer ein beschmutztes 
odeI' graues Aussehen. Beim Verweben gel'athen alle diejenigen Substanzen 
(in einigen Fallen bis auf 30 Proccnt), welche beim Schlichtel; del' Kette 
angewendet werden, wie z. B. Kaolin, Fett etc., als Verunl'einigung in 
das Gewebe. Das Bleichell hat die gallz\iche Entfernullg odeI' Entfilrbung 
allel' dieser naturlichell und zugesetzten Verunreinigungen zum Zwecke, um 
entweder den Stoff weiss auf den Markt zu bringen odeI' denselben fur 
die Aufnahmc heller, zartcr oder feuriger Fat'ben vorzubereiten. 

55. Das Bleichen (leI' losen Baumwolle. Obschon gegenwtlrtig 
grosse Quantitaten loser Baumwolle gefarbt werden, wird die5elbe nur 
ansserst selten in diesel' Form gebleicht, da sich dadurch die Fasern mchr 
odeI' weniger zusammenballen wurden. Die einzige Behandlung, del' die
selbe VOl' clem Farben unterzogen wird, besteht darin, dass sie mit Wasser 
gekocht wird, um das Material vollstandig durchzunassen. Es ware jeden
falls vortheilhafter mit einer verdiinnten Losung eines caustischen oder 
kohlensauren Alkali zu kochen und nachher gut mit Wasser auszuwasclten, 
da auf diese Weise die natiirlichen wachsartigen Stoffe etc. yollstiindiger 
entfernt wiirden. Es konnte dies z. B. in Mascl!inen geschehen, die den 
\Vollwaschmaschinen lihnlich construirt waren. Ein vollstilndigeres Bleichen 
liesse sicl! nur mit :l\Iiihe ausfiihren und ware wahrscheinlich von wcnig 
Xutzen. 

56. Das Bleichen ues Baul1lwollgarnes. SolI das Baul1lwollgarn 
schwarz oder in dunkeln Farben gefarbt werden, so wirel es in der Regel 
nicht gebleicht, sonderu bloss mit ·Wasser ausgekocht, um es weich zu 
machen und vollstandig zu durchnassen. Flir helle Farbcn crzieit nmn 
htiufig ein schnelles, obgieich vielleicht mehl' oeler weniger unyollstiimligps 
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Bleiehen dadureh, dass man das durehnasste Garn dureh eine sehwaehe 
sieclende Sodalosung zieht, dann auf einige Stun den in einer sehwaehen 
Losung von Chlorkalk odeI' unterehlorigsaurem Natron liegen lasst. Das 
Garn wird nun in Wasser gewasehen, dureh verdiinnte Salzsaure gezogeh 
und schliesslieh noeh einmal gewasehen. 

Naeh den unten besehriebenen Operationen lasst sieh das Garn voll
standiger und durehgreifender bleiehen. 

Die Kette wird entweder mit del' Hand odeI' meehaniseh gefioehten, um 
deren Lange zu verringern. SoIl das Garn in Strang en gebleieht werden, 
so gesehieht dies entweder dadureh, dass man diese einzeln behandelt 
odeI' dass man sie naeh einer besseren, mehr zeit- und arbeitsparenden 
:Methode kettenartig zusammenkniipft. 

1) Das Kochen mit Laugc. (Fiir 1500 Kilo Garn.) Seehs Stunden 
mit 2000 Liter Wasser und 300 Liter N atronlauge bei 19 0 R. koehen; 
45 :Minuten in Wasser liegen lassen und abspiilen. 

2) Das Bleichen mit Chlorkalk. Das Garn wird zwei Stun den unter 
dem Sieb in einer Losung von Chlorkalk bei 1,5 0 B. liegen gelassen, sodann 
eine halbe Stunde unter dem Siebe gewaschen. 

3) Sifuern. Das Garn eine halbe Stunde in verdiinnter Sehwefel
saure lOB. liegen lassen, dann eine halbe Stun de unter dem Siebe wasehen, 
und dm'auf durch die Waschmaschine gehen lassen. 

SolI das Garn nicht gefarbt werden, sondern weiss bleiben, so wird 
dasselbe durch eine heisse Seifenlosung mit Waschblau (Ultramarin etc.) ge
zogen, in del' Centrifugalmaschine vom Wasser befreit und getrocknet. 

Beim Bleichen von Nahfaden werden die ersten drei Operationen 
wegen del' grosseren Diehte des Materials wiederholt. 

Das Kochen mit N atronlauge geschieht in grossen eisernen Blech
kesseln, die entweder offen oder mit einem verschraubbaren Deckel ver
sehen sind, um Jas Kochen unter schwachem Dampfdruck zu ermoglichell. 
Das Aussehen, sowie die innere Einrichtung cines solchen Niederdruck
bleichkessels ergiebt sich aus Fig. 89. 

Das Garn wird werst in den Bleichkessel gebracht und etwa eine 
Stun de mit Dampf behandelt. Hierauf lasst man die Natronlauge ciu
fiiessen und kocht zehn bis zwolf Stunden. Auf welche Weise die 
FH'tssigkeit das Material kreisformig durchUiuft, ist unter Alizarin beschrieben. 

Die Operationen des Bleichens mit Chlorkalk, des Saucrns und des 
Waschens werden mittelst einer Einrichtung ausgefiihrt, die in Fig. 24 
veranschaulicht ist. Dieselbe besteht aus einem steinernen Troge Emit 
falschem Boden Fund einem Ventil G, das mit dem darunter stehenden 
BeMIter D communicirt; mittelst des Hebelarms II wird die Pumpe c in 
Bewegung gesetzt. Fist ein bewegbares Gefass mit durchlOchertem Boden 
(Sieb), del' die ganze OberfHiche des Troges E bedeckt; A ist eine Welle, 
mittelst del' das Garn in den Trog gezogen wird. N achdem del' Trog 
mit Garn gefiillt ist, wird die Pumpe in Bewegung gesetzt, wodurch die 
Fliissigkeit in D in das Sieb F gehoben wird, von wo aus dieselbe auf 
clas Garn tropft. Die Fliissigkeit filtrirt langsam dureh das Garu hindureh 

Hum 111 e I, Flirberei und Bleicherei. 4 



50 Operationen vor dem Fiirben. 

und sammelt sich in dem darunter Jiegenclen Troge }' wieder an, so class 
der Process continuirlich ist. 

FUr die Behandlung mit Chlorkalk und fiir die Siiuerung sind giinzlich 
getrennte Vorrichtungen dieser Art nothwendig; die Operation des Waschens 
kann aber, je nach dem Bedarf, in dem einen oder anderen System von 
Trogen geschehen. Man braucht nur die Pumpe in Ruhe zu setzen, die 

Fig. 24. Einrichtung zum Waschen und Bleichen von Boumwollgarn. 

Klappe G zu schliessen und Wasser aus einem iiber dem Siebe befindlichen 
Hahne einfiiessen zu lassen, welches dann durch eine Oeffnung am Boden 
des Troges E in den niichsten Abfluss gelangt. Das letzte Waschen nach 
dem Sauern wird am besten in einer Maschine ausgefiihrt, die der in 
Fig. 62 abgebildeten iihnlich construirt ist. 

Die schon angefiihrte Waschmaschine hat im Wesentlichen dieselbe 
Construction wie die letzte Waschmaschine, mit dem Hauptunterschiede, 
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dass del' viereckige Schlager durch eine runde Walze ersetzt und die 
obere Quetschwalze mit Baumwollschnur umwundell ist, auch mit ihrem 
eigellen Gewichte lose auf der darullter licgellden Walze ruht. Indem das 
mit Seifcnlosung und Waschblau gesattigte Baumwollgal'll rasch durch die 
Walzen gezogell wird, hewirken die yom Flechtell herruhrcndcn Unregel
massigkeiten in del' Dicke desselben ein bestandiges Heben und Fallen
lassen del' oberen Wahe. Die Flussigkeit wird auf diese Weise kraftig 
in das Innere des Garnes gepresst, wodurch die Reinheit der Farbe be
deutend erhoht wird. 

Wird das Garn nicht in Kettenform, son del'll in einzelnen Strahnen 
gebleicht, so geschieht das Waschen in einer del' in den Figuren 54, 55 
odeI' 56 angedeuteten :Maschinen, wahrend das Quetschcn in del' in Fig. 52 
angedeutetell Waschmaschine geschieht. 

57. Has Bleichen von Baumwollzeug. Die Art des Bleichcns 
ist versehieclen jc nach dem Zweckc, dem das gebleichte Zeug dienell soIl; 
os lassen sich so die verschierlenen Arten als B lei c hen fii r Dr u c k
waare, Bleichen fur Turkischroth und Bleichen fur weisse 
W a are unterscheiden. 

Bleichen fur Druckwaare. Diese Art des Bleichcns baum
wollener Zeuge ist von allen die wichtigste. Die Methode erhielt ur
sprunglich die Benellnung Krappbleiche, da dieselbe besonclers nothwendig 
war fur bedruckte Zeuge, die nachher mit Krapp auszufarben waren. 
Del' Zweck diesel' Art des Bleichens war moglichst vollstundige Ellt
fel'llullg jeder fremden Substallz, die im Farbbade die Farbe anziehcn 
konnte, um die gedruckten :Muster auf einem rein weissen Hintergrunde 
klar und ausgedruckt hervortreten zu lassen. Obschon das Bleichen fUr 
Druckwaare nul' fur diesen Zweck allgemein angewenclet wirel, so kann das 
Verfahren fiir Daumwollzeug, das nachher in sehr llellen und zarten Farben 
zu furhen ist, oder auch da, wo jede Verunreinigung, die das Fixiren des 
anzuwendenden Farbstoffes verhindert, entfernt sein soUte, Venvelldung findell. 

Stempcln und Heften. Um die Stiicke nach dem Bleichen 
wieder erkennen zu konnen, wird jedes am Ende mit Buchstaben odeI' 
Ziffern bedruckt, indem man dasselbe mit Steinkohlentheer oder einer 
anderen Substanz, die der Einwirkung des Bleichprocesses widcrsteht, 
stempelt. Die Stucke werden sodann Ende zu Ende mittclst einer speciell 
construirten Nahmaschine zusammengenaht. 

Sen gen. Diese Operation besteht im Wegbrennen der losen 
Fasern oder Haare, dic uber die Oberfiache des Gewebes hervorstehen. 
Dieselbe wird ausgefiihrt, indem man das Gewebe in offener Breite schnell 
iiber rothgliihende Platten oder Cylinder oder auch uber eine Heihe yon 
Gasfiammen hinwegfiihrt. 

Fig. 25 zeigt die gewohnliche Vorrichtung einer Platten-Sengmaschine. 
:Mittelst der Walzen R, welche durch eine kleine Dampfmaschine getrieben 
werden, wird das Stuck G schnell uber die zwei rothglUhenden Knpfer
platten 1'1' hinweggefuhrt, gegen welche es durch die vier Stangen des 
eisernen Rahmens D, den man mittelst der Kette c heben oder senken kann, 
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niedergedriickt wird. Unmittelbar nach dem Uebergang libel' die Platten 
geht das Stlick zwischen zwei durchliicherten Dampfrohren KK hindurch, 
darauf durch den Wassertrog B, urn alle anhangenden Funken sofort zu 
loschen. H ist eine Kappe zur Ableitung der Verbrennungsproducte. Die zwei 
Platten werden mittelst des unterhalb sich befinclenden Ofenfeuers erhitzt. 

Die grosste Schwierigkeit beim Sengen mit heissen Platten besteht 
darin, die Platten auf einer gleichformigen Gliihhitze zu erhalten, da die
selben durch die dariiber hinweggefiihrten Stiicke rasch abgeklihlt werden. 
Heim "rotirenden Sengcylinder" wird diesel' Uebelstand bedeutend ver
mindert. Hei dieser Einrichtung gehen die Flallllllen aus dem Of en durch 
einen langsam rotirenden Kupfercylinder, so dass sich die rothgliihende 
Flache, iiber die das Stiick streicht, bestandig erneuert, wodurch ein gleich
massiges, ebenes Sengen erzielt wird. 

In der Regel wird das Platten- oder Cylindersengen auf dicke und 

Fig. 25. Platten·Sengmaschine. 

schwere Gewebe angewendet; leichtes, diinnes Zeug, wie z. B. JHousseline, 
werden dagegen gewohnlich mit Gasfiammen gesengt. 

Die Gas-Sengmaschine besteht illl \Vesentlichen aus einer oder mehre1'en 
Reihen von Gasfialllmen, libel' welche das Tuch schnell hinweggezogen wird. 
Unlllittelbar VOl' dem Verbrennen wird ein Luftstrom in das Gas einge
fiihrt, so dass die ganze Breite des Stiickes momentan del' Wirkung einer 
zusallllllenhangenden Bunsen'schen Gasfialllme ausgesetzt wird. Die Gas
fiammcn Mnnen mittelst Hebeln auf jede angemessene Entfernung vom Ge
webe gebracht oder auch bei einem Unfall gam davon entfernt werden. 

Den vorbereitenden Operationen des Stempelns, Zusammennahens und 
Sengens folgen die eigentlichen Bleichoperationen, die man fiir 24 000 Kilo 
Baumwollzeug und Niederdruckkessel folgendermassen zusammenstellen kann ; 

1) Waschen nach dem Sengen. 
2) Kalken; 1000 Kilo Kalk, 12 Stunden kochen; Was chen. 
3) Sauern: Salzsaure, 1-20 E.; Waschen. 
4) Bauchen; 1) 340 Kilo Soda, 3 Stunden kochen; 

2) 860 Kilo Soda, 380 Kilo Harz, 190 Kilo feE,tes 
Aetznatron, 12 Stunden kochen; 

3) 380 Kilo Soda, 3 Stun den kochen; Waschen. 
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5) Chloren: Chlorkalklosung, 0,2 0 -- 0,4 0 B. 
6) Absauern: Salzsaure 1,5 0 B.; 1-3 Stunden liegen lassen. 
7) Waschen, Ausquetschen und Trocknen. 

1) Wasc7wn nach clem Sengen. Der Zweck dieser Operation ist, 
das Zeug zu durclmetzen und dadurch mehr aufsaugend zu machen, so
wie die Weberschlichte zum Theil zu 8ntfernen. Friiher geschah dies 
durch einfaches Eintauchen des Zeuges wahrend mehrerer Tage in Wasser, 
bis dllrch die bewirkte Gahrung die Starke Zllm Theil loslich wllrde. 
Helltzlltage werden Ballmwollzeuge in der Regel nicht stark geschlichtet, 
und es geniigt ein einfaches Was chen in dem Apparat, der ill Fig. 60 an
gedelltet ist. Die Stiicke werden aus dem nahe liegenden Senghause 
direct durch weiss glasirte Leitringe (" Brillen") in die W aschmaschine 
und durch diese hindurch gefiihrt, dann sofort auf dem Boden in Falten 
gelegt und einigc Stunden in Haufen liegen gelassen. Dei dieser erst en 
Operation nehmen die Stiicke die Strangform an, die sie wahrend aller 
folgenden Behandlullgen beibehaltell. 

2) Kalken. Man zieht hierbei die Stiicke durch Kalkwasser, das 
zum Theil absorbirt wird, worauf dieselben sofort iiber hoher ange
brachte Haspel in die Kessel eingefaltet und mit den Fiissen gut ein
gestampft werden. 

Fig. 26 zeigt die Einrichtung zweier Hochdruckkessel nach Barlow, 
VOll denen der eine im Verticalsehnitt gezeiehnet ist. Die beiden Kessel 
(( b sind aus starkem, eisernem Kesselblech verfortigt; e ist ein falscher 
Boden aus in fiiessendem Wasser glatt gewordenen Steinen oder ein guss
eiserner Rost, auf den das Zeug zu liegen kommt; cl ist die ZUleitungs
rohre, die auch als Stiitzungspfostell dient; del' obere Theil desselben ist 
durch16chert, uud in einiger Entfernung yom Boden mit einem Zapfen 
geschlossen; del' PRock h am ullteren Ende der Zuleitungsrohre ist eben
falls durchlochert, um Fliissigkeit aus clem Kessel einzulassen; am oberen 
Elide steht die Zuleitungsrohre mit dem Zwei weghahne in Verbindung, 
mittelst dessen aus der Hauptdampfrohre m Dampf eingelassen, dann durch 
einfaches Drehen abgeschlossen und zugleich del' Fliissigkeit aus dem 
zweiten Kessel Eilltritt verschafft wird; ]JP ist eine Verbindungsrohre 
zwischen dem oberen Ende des Kessels a mit dem Boden des Kessels b, 
und ebonso verbindet die Rohre qq das obere Ende des Kessels b mit 
dem Bodem des Kessels a; ss sind Zweigdampfrohren aus der Haupt
rohre m; II sind die mit Hahnen versehenen Rohren, durch welche die 
Fliissigkeiten in die Kessel eingefiihrt werden; 00 sind die MannlOcher 
zum Ein- und Ausfiihren des Gewebes, die mittelst einer mit Quorstange 
und Schraubenriegeln versehenen Platte dampfdicht gemacht werdon konnen; 
~mc sind die Abzugshahne in Verbindung mit (len Rohren q und p; die
selben kOnnen bei cc yom Arbeitsboden aus zum Zwecke der Entleerullg 
del' Kessel geoffnet werden; ii sind Glasrohren odor Wasser - Manometer, 
die anzeigen, wenn die Fliissigkoit ganzlich aus clem einen Kessel in den 
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anderen iibergetreten ist; Utt sind kurze, eiserne Saulen zur Unterstiitzung 
der Kessel. Die Kessel sind gewohnlich etwa drei Meter hoch und zwei 
Meter im Durchmesser. 

Sobald die Kessel mit Gewebe angefiillt sind, werden die MannlOcher 
geschlossen, die Verbindungsrohren zwischen den Kesseln abgeschlossen, 
die Abzugshahne unten geoffnet, und es wird wahrend ungefahr einer 
Viertelstunde Dampf eingelassen, um die Luft auszutreiben und die Stiicke 
gut zu durchnetzen und zu erwarmen. Nachdem man die nothige Fliissig
keit in einen der Kessel hat einfiiessen lassen, werden die Zweiweghahne 
gehorig gestellt, Hochdruckdampf wird wieder zugelassen, die Fliissigkeit 
durch die Gewebe hindurch, durch das untere Ende hinaus, die 
Verbindungsrohre hinauf und durch die Zuleitungsl'ohre in das zu bleichende 

Fig. 26. Barlow's Hochdruckkessel. 

Zeug im zweiten Kessel getrieben. N achdem auf diese Weise alle Fliissig
keit in den zweiten Kessel hiniiber gebracht ist, cIreht man die Zweiweg
hahne um und treibt die Fliissigkeit auf ahnliche Weise in den ersten 
Kessel zuriick. Dieses abwechselnde Verfahren wil'd gewohnlich etwa 
sieben Stunden lang fortgesetzt. 

Die wesentliche Wirkung des Kochens mit Kalk besteht in del' Zer
setzung del' in dem Gewebe vorkommenden fett-, harz- und wachsahnlichen 
Verunreinigungen. Sie bleiben zwar an die Faser als unlosliche Kalkseifen 
gebunden, konnen abel' durch die nachfolgenden Operation en leicht ent
fernt werden. 
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Der Farbstoff del' Faser wird verandert und etwa anwesende Thonerde 
ebenfalls angegriffen. 

Die fetten Verunreinigungen konnten zwar durch Aetzalkalien eben
falls gelost und zugleieh !Oslieh gemacht werden, del' Kalk ist abel' wohl
feiler und soll die harzartigen Stoffe mit grosserer Energie angreifen. 
:Man muss immer damr sorgen, dass eine geniigende :Menge Wasser in 
dem Kessel vorlmnden sei, da 80nst das Gewebe, besonders das obenauf 
oder am Grunde liegende, leicht miirbe wird. Zuviel Fliissigkeit ist bei
nalle eben so schadlich, da die StUcke dann bei dem lleftigen Kochen sich 
1eicht verwicke1n und beschadigt werden. 

3) SCluern. Diesel' Operation geht unmittelbar ein Waschen del' 
Stucke in Wasser voraus, sob aid das Kalken stattgefunden hat. :Man 
wascllt die Stucke mit verdiinnter Salzsiiure in einer :Mas chine , die 
mit del' in Fig. 60 dargestellten gleichartig ist. Wahrend dieses Vor
ganges werden die von rlem Kalken herriihrenden Kalkseifen zersetzt und der 
Kalk wird entfernt; zugleich werden irgend andere anwesende :Metalloxyde 
ebenfalls ge!Ost und entfernt, und del' braune Farbstoff wird abgelost. 
l\Tan zieht die Salz3aure der Schwefelsliure VOl', weil dieselbe mit dem Kalk 
eine loslichere Verbindung eingeht. Man muss genau darauf achten, dass 
die SUtrke del' verdiinnten Saure so gleichmLtssig wie ll10glich gehalten 
werde, sowohl durch regelmassiges Zufiiessen frischer Saure aus einem 
Vorrathsbehalter, als auch durch gelegentliche sauremessende Proben. Nach 
clem Sauern ist ein langes Liegenlassen del' Stiicke im sauren Zustande 
nicht rathsam, da zu befiirchten ist, duss die ausgesetzten Theile miirbe 
werden; die Stucke miissen vielmehr mogliehst bald gewaschen werden. 
Das Waschen muss so vollstandig wie llIoglich sein, da sonst bei del' 
folgonden Operation die Stucke miirbe werden kOnncn. 

4) Bihtchen. Del' Zweck diesel' Operation ist die Entfcrnung del' Fcttstoffe, 
die noeh in dem Ge\yebe zuriickgeblieben sind. Nuchdem die fetten Verun
reinigungen wtihrend des Kalkens zersetzt \\Corden sind, und del' Kulk durch 
das Sliuern aus den Kalkseifen entfernt worden ist, kOnnen die im Gewebe 
noch vorhandenen Fettsauren leieht dureh Kochen mit alkalischen Losungen 
entfernt werden. Del' llatiirliche braune Farbstoff wird in diesem Stadium 
eben falls grosstentheils entfernt. Das Kochen gcschieht in Kcsseln, die 
genuu wie dio beim Kalken angewandten construirt sind. Ausser Barlow's 
Kesse1n werden aber oft zu beiden Operationen auch al1l1ere angewendet. 

In dem sogenannten "Vacuumkessel" wird eill vollstandiges Durch
dringen des Gewebes von den Fliissigkeiton dadurch erreicht, dass die 
Luft aus dem Kessel VOl' der Zuleitung del' Fliissigkeiten ausgepumpt wird. 

Fig. 27 zeigt einen modernen Injectorkessel A im Langsschnitt, mit 
Zeug angefiillt. BB sind die Dampfrohren, c ist del' Injector, D die 
Circulationsrohre, J<' ist die Wasserrohre, dureh welche \Yasser und andere 
Fliissigkeiten eingefiihrt werden konnen; E ist die mit Hahn versehene Ab
zugsrohre. Nachdem del' Kessel gehOrig mit Gewebe und Fliissigkeit gefiillt 
ist, entsteht nach jedem Eintritt von Dmnpf bei Condensation des 1etz-
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teren in c ein Vacuum, so dass die Fliissigkeit aus dem Kessel in die 
aufsteigende Circulationsrohre D getrieben wird, aus der sie sofort in 
einem zertheilten Strahle bei G iiber die Stiicke gespritzt wird. Ein Theil 
der Fliissigkeit kaun sich zeitweise bei H ansammeln, sickert abel' bald 

Fig. 27. Quersclmitt einas Injectorkessels. 

durch die Stiicke auf den Boden, urn von da aus wieder in den Injector 
einzutreten. Auf diese Weise entsteht eine fortwahrende Circulation der 
Fliissigkeit. 

Werden oft"ene oder Niederdruckkessel benutzt, wie der beim Bleichen 
von Baumwollgarn beschriebene, so wird das Kochen zehn bis zwtilf 
Stunden fortgesetzt; bei Benutzung eines Injectorkessels und 3 - 31/4 At
mosphiiren Druck geniigen drei bis vier Stun den. 

In vielen Bleichereien wird nur 1 - 3 Stun den mit Soda allein ge
kocht, sowohl VOl' als nach dem Kochen mit Harzseife; dabei nimmt man 
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auf 100 Kilo Baumwollzeug 1 - 2 Kilo Soda. Das erste Kochen mit 
Soda, obschon nicht unumganglieh nothwendig, ist deswegen rathsam, weil 
dadurch irgend welche Spuren von Sauren, die zufiillig vom Suucrn her 
noch an dem Gewebe haften, neutralisirt werden. Ein anderes V crfa11re11, 
um das lVIiirbewerdcn zu verhiiten, besteht darin, dass man das Zeug auf 
lmrze Zeit in eine sehwaehe Sodalosung einweicht und diese VOl' Deginn 
des Kochens mit Harzseife wieder abzieht. 

Das Koehen mit Harzseife ist eine besondere Eigentlliimliehkeit des 
Bleichens fill' Dl'uckwaare. :Man hat durch Versuche dargetllan, dass ge
wisse Stoffe, die naehher im Farbebade Fal'bstoff anzichcn wiirden, mittelst 
Harzseife bessel' entfernt werden, als mittelst jeder anderen gepriiften Sub
stanz. Die Natul' del' zu entfernenden Stoffe und die Art del' Einwirlmng 
von Harzseife auf dieselbcn ist nocll nieht odeI' nul' muthmasslieh bekannt. 

Das nachfolgende Kochen mit Soda16sung bezweckt die vollstandige 
Entfernung der Fettsauren sowie des ungelosten IIarzes. 

Da das Zeug bei zu langem Liegenbleiben im Kessel, nachdem die 
alkalische Fliissigkeit abgezogen ist, sehr leicht Rostflecken bekommt, so 
thut man gut, unmittelbar nach dem Buucllen zu waschen. 

5) Chloren. Nach den vorgehenden Operationen bellalt die BaUlll
wolle immer noeh einen schwachgelblichen Schein, und es ist Zweek des 
Chlorens, die Spuren des Farbstofl:'es, von denen derselbe herriihrt, zu zer
stOrcn. Man zieht die Stiicke durch eine sehr vcrdiinntc Losung von 
Chlorkalk in einer lVIaschine, die del' beim Waschen benutzten sehr ahnlich 
ist (Fig. 60), und lasst diesel ben sodann in IIaufen wahrend eil1iger 
Stunden oder iiber Nacht del' Luft ausgesetzt liegen. Wuhrend dieses 
Aussetzens filldet eine bedeutende, als Oxydation zu betrachtende Wirkung 
des Bleichens statt, wobei sich dul'ch Einwirkung del' in del' Luft cnt
haltenen Kohlensaure unterehlorige Suure entwickelt. 

Es ist streng darauf zu achten, dass die ChlorkalklOsung nicht zu stark 
sei, da die Faser sonst miirbe wird oder sich theilweise in Oxycellulose 
verwandelt, woclurch dieselbe die Keigung crl1Lllt, im Farbebade gewisse 
Fal'bstoffe anzuziehen odor wahrend del' nachfolgelldcn Diimpfoperationen 
braune Flecken zu bekommen. Aus dem gleichen Gruncle muss die Chlor
kalklosung von ullge16sten Theilchen giinzlich frei sein. 

Die bleichende Kraft del' Fliissigkeit muss moglichst in gleieher Starke 
erhalten werden, was dadurch erzielt wircl, class man einen bestundigen 
Strom frischer Chlorkalklosung in den A pparat einfliessen lasst und von 
Zeit zu Zeit priH't, wie vie! von del' Lasung nothwendig ist, um eine 
Losung von arsenigsaurem Natron von bestimmter Starke, die man mit 
Indigoextract odeI' einer Abkochung von Co chenille gefarbt hat, zu enWirben, 
odeI' bessel' mit Jodlmliumstarkepapier priift, wann die arsenige Siiure 
yollstandig oxydirt sei. 

6) Absliuern. Diese Operation is! von clem schon beschriebenen 
Sauern nieht yerschieden. Del' Zweck derselben ist die Vervollstandigung 
del' bleichenden Wil'kung durch Zersetzung von allftlllig im Gewebe zurtick
gebliebenem Chlorlmlk, sowie del', den Kalk, den oxydirten Farbstoff und 
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etwaige Spuren von Eisen zu entfernen. Gewohnlich Hisst man das Zeug, 
nachdem es mit del' Fliissigkeit gesattigt ist, einige Stunden liegen. 

7) Das Auswasc7lCll als letzte Operation muss so vollkommen wie 
mOt}lich ausgefiihrt werden. Es geschieht dies gewohnlich in del' in Fig. 62 
angedeuteten Waschmaschine. Das Auspressen geschieht mit del' in Fig. 65 
angedeuteten Maschine. Nach clem Auspressen wird das Zeug ZUIll Zweck 
des Trocknells wieder ausgebreitet. Das Troclmen wird bewirkt, indelll 
man den Stoff lose und horizontal aufhangt, und in dieser Lage zwischen 
einel11 Paar schnell rotirender, zweiarmiger Fliigel durchgehen llisst, 
welche die Falten in der horizontalell Lunge des Zeuges ausebnen. Nach 
dem Durchgang wird das Zeug iiber eine odeI' l11ehrere mit spiral
fOrmigen Querleisten versehene 'Walzen gestreckt, wodurch dasselbe noch 
glatter wird; in diesem Zustande wirel das Zeug uber die Dal11pfcylinder 
del' Trockenmaschine, Fig. 79, geleitet. 

Die mittlere Zeitdauer des Bleichprocesses fiir Druckwaare ist vier 
bis fiinf Tage. 

Das Dleichen fiir Tiirkischroth. Wenn Ballmwollzeug zumTiir
kischrothfiirben bestimmt ist, so ist es nicht nothweudig, dassclbe so vollsUindig 
wie beim eben beschriebenen Processe zu behandcln, da ein weisser Grund 
nicht beibehalten wird. Ueherdies werclen beim Dleichen verschiedene 
Ahiinderungen eingefiihrt; man findet z. n., dass das Sengen und die An
wendung von Chlorkalk del' Erzeugung einer moglichst feurigen roth en 
Farbe im Wege stehen. Da die benutzten 1\Iaschinen den schon beschrie
benen almlich sind, so ist folgende liebersicht des gewolmlich auszufuh
l'enuen Processes geniigcnu: 

1) Waschen. 
2) Kochen in Wasser, zwei Stunden, unel Waschen. 
3) Bauchen: 1) 90 Liter Aetznatron, 37 0 D., zehn Stunelen koc:hen 

und Waschen, 2) 70 Liter ditto, ditto. 
4) Sauern: Schwefelsaure 1,5 B., zwei Stunden in del' Losung liegen 

lassen. 
5) Gut auswaschen und Troclmen. 
Die oben angegebenen 1\Iengen sind fur 2000 Kilo Gewebe und Nie

derdruckkessel bereclmet. 
Das Bleiehen fur weisse Waare. Del' wesentliche Unterschied 

beim Bleic:hen fur weisse Waare besteht im Weglassen des Kochens mit Harz
seife, sowie darin, dass man dem Zeuge VOl' dem Troclmen mit eillem 
blauen Farbstoff eine blauliche Nuance ertheilt. Nicht selten wird die 
Operation des Chlorens zwischen die zwei Operationen des Dauchens verlegt 
unci nicht, wie es gewohnlich del' Fall ist, nach denselben vorgenommen. 

Andere Bleiclllnittel als Chlorkalk sind fiir Baumwolle vorgesc:hlagen 
und zum Theil "erwe1'thet worden, z. B. Wasserstoffhyperoxycl, uberman
gansaures Natron etc., aber keines derselben hat bis jetzt ver1110cht, den 
Chlorkalk, hauptsachlich in okonomischer Deziehung, zu ersetzen. Dasselbe 
lasst sich von del' Methode des Bleichens mittelst Elektrolyse, von Chlo
riden der Allmlien odeI' 1\Iagnesiumchlorid sagen. 
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VI. Das Bleichen des Leinens. 

58. Das Bleiehen des Leinens hat mehr odeI' weniger Aehnliehkeit 
mit dem Bleiehen del' Baumwolle, ist abel' wegen del' grosseren in der 
Flaehsfaser enthaltenen Mengen von naUirliehen Verunreinigungen und del' 
grosseren Sehwierigkeit, dieselbcn zu entfernen odeI' zu entfarben, weit 
umstandlicher. Diesc Verunrcinigungen bestehen hauptsilchlich in del' 
braunen, unlOslichen Pectinsaure, die nach dem Rosten an del' Faser haftcn 
bleibt. Die .Menge derselben beHiuft sich his auf 25-30 Procent. 

Das Leinen winl entweder als Gam, Zwirn odeI' Zeug gebleicht. 
59. Blfichen des Leinengarnes UJ1(l Zwirns. Leincllgarn \yird oft 

nur theil weise gebleicht, und man unterscheidet "halbgehleiehte" (l'ahmfarbige), 
"dreiYiertel gebleichte" und "ganz gebleiehte" Garne. 

Folgendes ist im Umriss die gewohllliche, gegenwartig in Irlanrl he
folgte Methode des Dleichcns von Leinengarn. Die Procentgchalte beziehen 
sich auf das Gewicht des zu behanclelndell Garnes. 

1) Kochen: 10 Procent Soda; Kochen 3-4 Stunden; Waschen und 
Ausquetschen. 

2) Chloren (reel): Chlorkalklosung 0,4 0 13. ; Haspeln 1 Stunde; Waschen. 
3) Sauern: Schwefelsaure 0,7 0 B.; 1 Stunde in del' Losung liegell 

lassen; Was chen. 
4) Ab bl'iihen: 2-5 Pro cent Soda; Kochen 1 Stunde; Waschen. 
5) Chloren (reel): wie No.2; Waschen. 
6) Saucrn: wie No.3; Auswaschen und Trocknell. 
Bei dies em Stadium sollte das Garn "halbgebleicht" sein. Wird ein 

"dl'eiviertel gebleichtes" Garn verlangt, so wird das Trocknen weggelassen 
und die Operation en 4, 5 und 6 \Vorden mit folgenden leiehten Ab
tlnrlerungen wiederholt: a) nach dem "Abbriihen" winl das Garn etwa 
eine Woche lang auf einer Wiese ausgebl'eitet (Rasenbleiche) ; b) anstatt 
das Gam in einer Chlol'kalklosung zu haspeln, wirel es einfach 10-12 
Stundell in einer solchen licgen gelassen, eine Operation, die dem Chloren 
von Baumwollgarn entsprechencl ist. 

SoU das Garn "gam gebleicht" sein, so werden die nLimlichen Ope
rationen nochmals ein- bis zweimal wiederholt und die Rasenbleiche, je 
nach Bedarf und nach clem ';Vetter, verandert. Dei jeder nachfolgenden 
Operation wird die Concentration del' angewanclten Losungen vermindert. 

Die Operation des Koehens geschieht in offenen oder Niederdruck
kesseln, wahrend diejenigcn des Chlorens, Sauerns und Waschens mittelst 
einfachen Eintauchens des Garnes in steinel'llc Troge, die mit den nothigen 
Fliissigkeiten angefiillt sin(l, ausgefiihrt werden, was abel' wegen des Mangels 
jeder Circulation in del' FHissigkeit nicht sehr wirksam ist. Das Waschen 
geschieht oft in Waschrarlern (wash-stocks); abel' auch das ist nieht gut, 
da hierdurch das Garn rauh wirel. 

Die Art und ,;Veise del' Allwendung del' ChlorkalklOsung in den 
friiheren Stufen cles Processes durch Haspeln (reeling) ist clel' Leingarn-
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bleiche eigenthiimlich. Del' erste Zweck derselben war wahrscheinlich" ein 
regelmassiges Bleichen zu erzielen; da nun abel' die Kohlensaure del' at
mospharischen Luft den unterchlorigsauren Kalk beim Haspeln leichter 
zersetzt uncl innerhalb del' Faser unterchlorige Saure frei macht, so wird 
dadurch del' Bleichprocess durchgreifender und bedeutend rascheI'. 

Die Haspelmaschine besteht aus einem grossen, seichten, steinernen 
Trog, del' die Chlorkalklosung aufnimmt; ein beweglicher Rahmen tragt 
eine Anzahl Haspel. J eder einzelne Haspel lasst sich, wenn nothwendig, 
leicht wegnehmen, odeI' es kann auch mittelst eines hydraulischen Aufzuges 
das ganze Geriist mit Haspeln und Gal'll zugleich aus del' Fliissigkeit 
gehoben und sofort zum Zweck des Waschens auf einen anderen, ahnliehen 
Trog iibertragen werden. In viden Fabriken werden diese Masehinen auch 
zum Abbriihen benutzt. 

Bessere Resultate sollen erzielt werden, wenn man den unterchlorig
sauren Kalk durch die entsprechenc1e Magnesiayerbindung ersetzt. Die 
beste Bleichfiiissigkeit ist wahrscheinlich unterchlorigsaures Natron, da 
sich dabei auf del' Faser kein unlOsliches Carbonat bilden wiil'de, und das 
Sauern zum grossen Theil durch das Waschen ersetzt werden ktinnte, in 
welchem Falle man sogar noch schwachere Sauren als die angegebenen 
anwenc1en konnte. Dasselbe wird auch heute in Irland yielfaeh 
benutzt. Da clas Chlol'calcium lOslicher ist, als schwefelsaurer Kalk, 
so ware bei Anwendung von unterchlorigsaurem Kalk die Salzsaure wahr
scheinlich ein besseres Mittel zum Sauem, als die Schwefelsaure. 

60. Bleichen tIer LeillwalHl. Folgendes ist im Umriss ein modernes 
irisches Verfahren fiir 1500 Kilo braune Leinwand (frz. linon), Taschen
tiicher etc. mit Niederdruckkesseln: 

1) Bauchen: 125 Kilo Kalk; Kochen 14 Stunden; Waschen 40 )'lin. 

2) Sauern: Salzsaure 2 0 B.; 2 -6 Stun den in del' Losung liegell 
lassen; Was chell 40 Minuten; Turnhank (siehe unten) und Waschen 
30 lVIinuten. 

3) Bauchen: 1) 30 Kilo festes Aetznatron, 30 Kilo Harz, yorher ge
kocht und zusammen in Wasser aufgelost, 2000 Liter Wasser; 
Kochen 8-10 Stnnden; Abziehen del' Fliissigkeit und Zusetzen yon 
2) 15 Kilo festem Aetznatron, gelost, 2000 Liter Wasser; Koehen 
6-7 Stun den ; Was chen 40 lVlinuten. 

4) Auflegen auf den Rasen 2-7 Tage, je nach del' Witterung. 

1») Chloren: Chlorkalklosung 0,4 0 B., 2-3 Stunden liegen lassen; 
Waschen 40 Minuten. 

6) Sauern: Schwefelsaure 0,4 0 B., 2-3 Stunden in del' Losung liegen 
lassen; Was chen 40 lVlinuten. 

7) Abbriihen: 8-13 Kilo festes Aetznatron gelost, 2000 Liter "'Vasser; 
Kochen 4-5 Stun den ; Was chen 40 Minuten. 

8) Auflegen auf den Rasen 2-4 Tage. 
9) Chloren·: ChlorkalklOsung 0,2 0 n.; 3-5 Stunden in del' Losung 

liegen lassen; Was chen 40 lVIinuten. 
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Die Waare wird auf diesel' Stufe untersueht; diejenigen Stucke, welche 
genugend weiss sind, \verden gesauert und gewaschen, die u brigen abel', wie 
folgt, weiter behandelt: 

10) Abreiben mit Reibbrettern und einer starken Losung von Schmierseife. 
11) Auflegen auf den Rasen 2-4 Tage. 
12) Chloren: Chlorkalklosung 0,1 0 B.; 2-4 Stunden in del' Losung 

liegen lassen; Waschen 40 lVlinuten in Stocks. 
13) Sauern: Sclnvefelsaure 0,7 0 B.; 2-3 Stunden in del' Losung liegen 

lassen; Waschen 40 Minuten in Stocks. 
1st das Zeug aus SChOll theilweise gebleichtem Garne gewebt, dann ge

nugt ein weniger strenges Verfahren; so verwendet man z. B. zum Bauchen 
weniger Kalk; das Bauchen geschieht nur einmal, und zwar mit Harzseife 
anstatt mit Aetznatron; man benutzt schwachere ChlorkalklOsungen; das 
Abbruhen geschieht mit SodalOsung; die Operationen 8 und 9 werden 
weggelassen. 

Das unter dem Namen braune (hollandische) Leinwand bekannte Zeug 
ist eine glatte Leinwand, die wenig odeI' gar nicht gebleicht ist und nul' 
eine kurze Zeit in 'Vasser odeI' in schwacher SodalOsung gewaschen und 
darauf gesiluert wurde. Das Zeug hat daher annahernd die Farbe del' 
gerosteten Flachsfaser. 

Das Waschen geschieht gewohnlich in del' in Fig. 52 angedeuteten 
,Vasclllnaschine, zuweilen aber auch, und zwar mit Ymtheil, in einer 
Mas chine , die del' in Fig. 60 angedeuteten ahnlich construirt ist; del' 
Waschtrog ist abel' lllitteist hOlzerner Scheidesparren in mehrere Abthei
lungen getheilt, wovon jede mehrere Meter schlaffes Gewebe halten kann. 

Das Reiben (rubbing) ist cine fill' die Leinwandbleiche charakteristische 
Operation, die ZUIll Zwecke hat, kleine Theilchen einer braunen Korper
substanz ("Schabe") zu entfernen. Man bedient sich <lazu cineI' besondcren 
Maschine, die ill1 ,Vesentlichen aus einem Paar schwerer Bretter besteht, 
die mit ihren runzligen 0 berfiachen auf cinander liegen; das 0 bere Brett 
wird langsweise hin und her bewegt, wahrend die Stucke seitwarts zwischen 
beiden hinclurchgefuhrt werden. 

Das Auflegen del' Stucke auf den Rasen, um Luft, Feuchtigkcit und 
Licht darauf einwirken zu lassen, ist noch illl allgemeinen Gcbrauch, um 
eine zu haufige Behandlung mit Chlorkalklosungen zu vermeiden und die 
Starke der Faser moglichst zu erhalten. 

"Turnhanking" besteht im Losen del' venl'ickclten Stiicke und Wieder
falton derselbell, damit jeder Theil derselben del' Eimyirkung del' niedcr
fallenden Blocke odeI' Hammer del' in Fig. 52 abgebildeten Wasch- oder 
Walkmaschine ausgesetzt werde. Die Operation wird so oft vorgenommen, 
als sie in den wrschiedenen Stufen des BleiclJpl'ocesses notlmendig ist, be
sonders abel' nach dem ,Yaschen in del' Walke. 

61. Chemie aes IJeillellhleichells. Wahrend del' verschiedenen 
Kochungen mit Kalk, Soda, Aetznatron oder Harzseife wird die unlOsliche, 
braungefarbte PectinsaUl'C del' gerosteten Faser zel'setzt und in Metapectin
saure ubergefiihrt, die mit clelll Alkali cine IOsliche Verbindung bildet. 
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Je nach uem Ursprung des Flachses lmnn der so erlittene Gewichtsverlust 
15-36 Procent hetragen. 

Bei Anwendung von Chlorkalk allein hleichen sieh die hraunen Peetin
kOrper nul' mit grosser Sclrwierigkeit, sogar wenn man ChlorkalklOsungen 
yon solcher Concentration amvendet, dass dadurch die Faser selbst in Ge
fahr steht, angegriffen zu werden. Nach einer Reihe von KocllUngen mit 
Alkali dagegen hat die Waare nul' noch eine helIgraue Farbe und wird 
nun durch verhaltnissmassig schwache Losungen, ohne sie zu schwac11en, 
gehleicht. 

Die rationelle Methode des Bleichens von Leinemvaaren scheint daher 
darin zu bestehen, dass man den Chlorkalk nicht eher anwendet, als bis 
aHe Pectinkorper durch Kochen mit Kalk und Alkali ganz oder doch zum 
grossten Theil entfernt sind; in del' Praxis wird diesel' Weg abel' nie 
streng befolgt. Ein einmaliges Bauchen zerst6rt kaum mehr als 10 Pro
cent Pectinstoffe, und da deren Vorkommen in so grosser Menge die 
Entfarhung sammtlicher grauen Korper durch eine einzige Operation mit 
ChlorkalklOsung verhindert, so wird ge,volmlich das Kochen mit Alkali und 
die Behandlung mit verdunnter ChlorkalklOsung abwechselnd vorgenommen, 
umsomehr, als man dafUr halt, dass eine geringe Oxydation del' Pectin
stoffe deren Entfernung durch Kochen mit Alkali begunstigt, indem sie 
dadurch zur Oxydation gewissermassen vol'bereitet werden. 

Gut gebleichte Leinwand soIl sich beim Eintauchen in vel'dunnte 
Ammoniaklosung nicht entfarben; nimmt bei diesel' Behandlung die Lein
wand eine gelbliche Nuance an, so ist dies ein Zeichen, dass die Pectin
korper nieht ganzlich entfernt sind. 

Die gmYohnliche Zeitdauel' zum Bleichen braunel' Leinwand variirt 
zwischen dl'ei his sechs 'Yochen. 

VII. Das 'Vaschell ulld Bleichell del' Wolle. 

62. Zweck des \Volhvascllens. - Das Waschen del' Wolle hat 
zum Zweck die voHsHindige Entfernung alIer naturlichen Verunreinigungen 
(Schmutz, Wollfett etc.), sowie del' in del' Spinnerei und Weherei gemach
ten kunstlichen Zusatze (Oel, Schlichte etc.), die heim Farben schadlich 
einwirken kiinnten. 

Die grosse Wichtigkeit einer durchgreifenden Reinigung del' W oIle 
VOl' dem Farben kann nicht zu stark hervorgehoben werden. Wird die 
Operation vernachlassigt oder unrichtig und unvoIlstandig ausgefUhrt, so 
bleibt jede Faser mit einer diinnen Sehicht Fettsub'stanz wie mit einem 
Firniss iiberzogen, welche die Aufnahme und das Fixiren del' Beize oder cler 
Farbstoffe in hOherem oder geringerem Grade verhindert. Das Endresultat 
ist, dass das Material schlecht odeI' unegal gefarbt wird und als "fleckig", 
"gestreift" etc. erscheint, odeI' dass wegen bloss oberfliichlichen Niecler-
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schlagcns des FarLstoffes diesel' Lei den nachfolgenden Operationen des 
Waschens, Walkens etc. leicht wieder aLgezogen winl. 

Es ist schon oLen Lei del' I3etrachtung del' Wollfaser Lemerkt wor
den, dass die Rohwolle von Wollschweiss durchdrungen odeI' iiLerzogen 
ist, del' vermuthlich aus gewissen Fettsubstanzen, freien Fettsauren etc. 
besteht. W ollene Gar n e uncI T ii c her enthalten immer bis auf 10-15 
Procent Oel (Olivenol, Ole'insaure etc.), womit die Wolle zum Zwecke del' 
Erleichterung des Spinnens bcsprengt wurde. 

Es ware abel' ein bedeutender Yortheil, wenn man zu diesem Zwecke, 
anstatt des OlivenOles, neutralisirtes sulfonirtes Ricinusol odeI' Losungen 
von Ricinusolseife anwenden wiirde. Tiicher, die nach dem Flirben ge
walkt werden mussen, wie z. B. halbwollene Stoffe, Tweeds etc., odeI' 
solche, die VOl' dem FarLen zu walken sind, bediirften dann keiner 
Reinigung mit Alkali; ein einfaches Waschen mit weichem Wasser wiirde 
geniigen. Dicses Verfahren ist in Belgien Lereits mit Erfolg eingcfiihrt 
worden. 

Die Methode zur Entfernung von W ollfett, Oel etc. aus del' Wolle, 
die sich am natiirlichsten darbietet, ware cine Behandlung mit sehwachen 
Alkalilosungen, und letztere sind in del' That die in grosster Menge an
gewandten Reinigungsmittel fur W o11e. 

63. Reinigullgsmittel. - Gefaulter Hal'll ist das seit den itltesten 
Zeiten gebrauchte Reinigungsmittel fur Wolle; derselbe ist wirksam wcgen 
des darin enthaltenen Ammoniumcarbonates. Das Mittel ist zwar noch 
im Gebrauch, ist abel' grossentheils durch andere, wie Ammoniak, I>ohlen
saures N atron, Seife etc., verdriingt worden. 

In neuerer Zeit sind andere Stoffe fiiichtiger Natur, die Hihig sind, Fett
substanzen aufzulOsen, vorgeschlagen und zum Thril angenommen worden, 
- z. 13. Fusel61, Aether, Petrolenmather, Schwefelkohlenstoff etc. - und 
es ist nicht unmoglich, dass clie eine oder andere diesel' Fliissigkeiten mit 
del' Zeit zur Reilligung del' Wolle Verwendung finden wird. "Man muss 
abel' nicht vergessen, dass diese fiiichtigen Korller wesentlich Losnngsmittel 
fur Fettstoffe sind, nicht abel' fiir fettsaure Alkalien. Es ware daher 
daneben immer eine Waschung mit 'Nasser nothwendig. 

Gefaulter Hal'll im Verhaltniss von einem Volumen Hal'll auf etwa 
funf Volumen Wasser giebt in den meisten Fallen vorzugliche Resultate. 
Die Wolle bleibt sauber und behalt ihre normalen physikalischen Eigen
schaften, wie Weichlteit, Elasticitat etc., nnverdorben bei; der unangellehme 
Geruch des lYIittels ist dessen grosster Fehler. Das rationellste Ersatz
mittel fur U rin ist Am m 0 n i u m - C a l' bon at, das wohl eines del' besten 
alkalischen Reinigungsmittel ist, besonders wenn dasselbe zugleich mit Seife 
angewendet winli es ist abel' fiir den allgemeinen Gebranch noch zu 
hoch im Preise. Ais mil des Reinignngsmittel fur die besseren W oll
sorten findet K ali s e i f e odeI' Nat I' 0 n s e i f e ansgedelmte Anwendung. 
Man erMlt damit befriedigende Resultate, sofel'll die Seife von gnter 
Qnalitat nnd frei von einem grossen Ueberschusse von kaustischem odeI' 
kohlensaurem Alkali ist. Unter gleichcn Umstanden sind die lOslicltstcn 
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Seifen, wie Kaliseifen odeI' mit Oelsiiure bereitete Natronseifen, vorzuziehen. 
Eine SeifenlOsung darf 30-50 Gramm Seife pro Liter Wasser enthalten. 
Um die reinigenden Eigenschaften der Seifenlosung zu vermehren, erMlt 
dieselbe oft einen Zusatz von Ammoniak. Beim Gebrauche von Seifen
lOsungen hat man sorgfaltig darauf zu achten, dass das Wasser moglichst 
frei sei von Kalli: und :Magnesia, um die Bildung von Kalk- und :Magnesia
seifen zu vermeiden. 

Das am ausgedelmtesten angewandte Reinigungsmittel, mit oder ohne 
Seife, ist das kohlensaure Natron, das jetzt in vorzUglicher Qualitat (Solvay
Soda, "Krystallcarbonat" etc.) erhiiltlich ist. :Mit Umsicht und Sorgfalt 
angewendet, greift dasselbe die Wolle nul' wenig an und ist wegen seiner 
W ohlfeilheit gut geeignet fUr W ollsorten von mittlerer oder geringer Quali
tat. Die schiidlichen Wirkungen bei Anwendung eines kalk- odeI' magnesia
haltigen Wassers zeigen sich bei diesem :Mittel weniger als bei del' Seife, 
da die auf die Wolle niedergeschlagenen Calcium- und :Magnesiumcarbonate 
pulverfOrmig und leichter zu entfernen sind. Die Anwesenheit von Aetz
natron ist immer sorgHiltig zu vermeiden. Die Concentration del' Soda
losung soUte 0,5-1,5° B. zeigen, daher etwa 10 -20 Gramm Na2 COa 
10H20 pro Liter enthalten. In del' Regel erhiilt man, was den Griff 
und den Glanz del' Wolle betrifft, die besten Resultate, wenn man die 
Losungen del' alkalis chen Reinigungsmittel so verdUnnt und bei so niedriger 
Temperatur anwendet, als mit del' vollstandigen Entfernuug aller Ver
unreinigungen vertraglich ist. Die Temperatur kann zwischen 40 0 und 
55 0 C. schwanken. 

Andere Substanzen sind von Zeit zu Zeit als nUtzliche Zusatze zum 
Reinigungsbade empfohlen worden, z. n. Kochsalz, Chlorammonium, Absud 
von Seifenrinde (Quillaya saponaria), OleIn, Harzseife, Schweinemist etc. 
Einigo diesel' Substanzen mogen in gewissen Fallen gute Wirkung thun, 
in del' Regel sind abel' die frUher genannten Reinigungsmittel von all
gemeinerer Nutzlichkeit. Chlorammonium (Salmiak), neben kohlensaurel11 
Katron benutzt, kann wegon del' Bildung von Al11l11oniumcarbonat wirksal11 
sein. Ole'in und Harzseife befOrdern wahrscheinlich die Bildung von 
El11ulsionen, wahrend Schweinemist, del' haufig benutzt wird, durch seine 
alkalis chen Eigenschaften wirkt. 

Patentirte odeI' geheime Reinigungsmittel sind durchaus zu vermeiden; 
diesel ben sind entweder werthlos, odor sie konnen, wenn sie wirksam sind, 
yom Farber odeI' Fabrikanten selbst mit geringeren Kosten dargestellt 
werden. Geheimnisse, sowohl fUr das Reinigen als fUr das Farben, ge
hOren einer frUhel'en Zeit an. 

64. Das vVaschen von loser Wolle. 
a) vVaschen mit AlkctliWsungen. - In del' vollkommensten Form 

muss clas Reinigen (scouring, layage) roher W oUe aus wenigstens drei 
Operationen bestehen: 

1) Einweichen oder Waschen in Wassel' (desuintage). 
2) Eigentliches Reinigen mit schwachen Alkalilosungen (de

graissage) . 
3) AbspUlen oder Auswaschen mit Wasser (rinsing, l'ingage). 
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In England wird die erste Operation weggelassen, oft weil die Wolle 
schon von dem Schafztichter einer Waschung unterworfen wurde, um die 
Transportkosten zu verringern, haufiger aber wegen der dort herrschenden 
Ansicht, dass die Operation unnothige Auslagen verursache. Es wird mit 
einigem Recht behauptet, dass del' losliche Theil des Schweisses wegen 
seiner alkalis chen Natur beim Waschen namhafte Dienste leiste. 

Andererseits ftihrt dieses Verfahren gewisse Nachtheile mit sich. Das 
Reinigungsbad wird schneller beschmutzt und des sen Zusammensetzung 
andert sich rasch, so dass, wenn dasselbe nicht ofters erneuert wird, die 
Wolle bald nul' ungentigend gewaschen wird, oder sogar eine nachtheilige 
Farbung annimmt. Unter gewohnlichen Umstanden wird del' Schweiss 
durch Reinigen mit kohlensaurem Natron odel' mit Natronseife ganzlich 
entfernt. 

Enthalt die Wolle nul' eine verhaltnissmassig geringe Menge Schweiss, 
so darf das Einweichen zuni Zwecke der Gewinnung del' Schweissasche 
ftiglich tibergangen werden; bei schweissreichel' Wolle, z. B. bei Buenos 
Ayres-Wolle etc., ist dasselbe als unbedingt vortheilhaft zu empfehlen 
und wirel auch in Frankreich und Belgien vielfach ausgeftihrt. 

b) Einweichen. - Wenn diese Operation wirksam sein soli, so muss 
sie systematisch ausgeftihrt werden; das Wasser sollte eine Temperatur 
von ungefahr 45 0 C. haLen, und die Wolle wo moglich aufgertihrt 
werden. 

In del' Praxis wird das Aufrtihren aus okonomischem Grunde un ter
lassen, und die Wolle wird einfach untergetaucht oder vielmehr mit lau
warmem Wasser in folgender systematischen Weise gewaschen: 

Vier oder ftinf grosse eiserne Behalter, die mit Dampf erwarmt 
werden konnen, werden mit der Rohwolle gefiillt. Del' erste derselben 
winl sodann mit lauwarmel1l Wasser (45 0 C.) angeftillt, worin man die 
Wolle l1lehrere Stunden liegen Hisst, bis kein Schweiss mehr gelost wird; 
(lie Fltissigkeit wird hierauf mittelst eines Hebel's, eines Dampfinjectors, 
einer PUl1lpe oder auf andere Weise in den zweiten BehiUter hiniiber
geschafft und daselbst ebenfalls so lange bei 45 0 C. stehen gelassen, bis 
kein Schweiss mehr in Losung geht. Auf al1l11iche Weise wird die 
Fliissigkeit in den dritten, vierten etc. BeMIter hiniibergebracht, bis 
dieselbe endlich vollkommen mit Schweiss gesattigt und zum Eindampfen, 
Calciniren etc. zum Zwecke del' Gewinnung del' Schweissasche bereit 
ist. Gleichzeitig mit clem beschriebenen Verfahren Jasst man f l' is c h e s 
Wasser von 45 0 C. auf ahnliche Weise durch die verschiedenen 
DeMlter circuliren, bis zuletzt die Wolle im Behalter No. 1 von den 
loslichen Bestandtheilen des Schweisses ganzlich befreit und fiir das eigent
liche Was chen vorbereitet ist. Dieser Behalter wird nun von der ge
was chen en Wolle entleert und wieder mit Rohwolle geftillt. Sobald 
dies stattgefunclen hat, lasst man clen wasserigen Auszug in der Orclnung 
No.2, 3, 4, 1 durch die Behalter eirculiren, so dass die gesattigte 

Hum mel. Filrberei und Bleicherei. 5 
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Schweisslosung jetzt von dem frisch gefiillten Behalter No. 1 abgezogen 
werden kann, und die Wolle in Behalter No. 2 als von Schweiss be
freit herausgebracht und durch Rohwolle ersetzt wird. Auf diese Weise 
wird die Wolle in jedem Behalter der Ordnung nach allmahlich schweissfrei, 
so dass, wenn z. B. die Behalter im Kreise stehen, die Stelle, wo fri.sches 
Wasser eingefiihrt und gesattigte SchweisslOsung abgezogen wird, si.ch 
immer zwischen zwei aneinander liegenden Behaltern befindet und all
mahlich auf einander folgende Punkte im Kreise einnimmt. Das wesent
liche Princip des Verfahrens besteht darin, dass die fetthaltige Rohwolle 
immer zuerst in mit dem Schweisse ziemlich gesattigtem Wasser gewaschen 
wird, und die theilweise ersch~pfte Wolle mit schwacheren SclmeisslOsungen 
in Beriihrung kommt, wahrend die am meisten entschweisste Wolle mit frischem 
Wasser gewaschen wird. 

Fig. 28. Wascbgefasso fur ''(olle. 

Fig. 28 und 29 stellen eine von H. Fischer empfohlene Einrichtung 
von Waschbehaltern dar, die so eingerichtet sind, dass man moglichst an 
Zeit und Arbeit spart. 

A, B, C, D sind vier eiserne Behalter, die zwischen zwei gross en 
Radern F mit gemeinschaftlicher Achse E aufgehangt sind. Das eine 
dieser Rader ist mit Zahnen versehen, die in das kleine Kammrad einer 
Winde eingreifen, so dass del' ganze Apparat bei G leicht von einem 
Arbeiter gedreht werden kann. Jeder Behalter kann daher der Reihe 
nach zum Zwecke der Entfernung del' darin enthaltenen Wolle und des 
Ueberfiihrens der Fliissigkeit in den folgenden Behalter emporgehoben werden. 

Folgende Zahlen geben (nach Havrez) die Menge trockenen Schweisses 
in Schweisslosungen von verschiedener Concentration an: 
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Spec. Gewicht Grade Gehalt an trockenem 
del' Schweisslosuug: Beaume : Schweiss in 1 Liter: 

1,377 39,6 769 Gramm. 
1,215 25,5 376 
1,102 13,3 175 
1,048 6,4 72 
1,025 3,4 37 

" 1,012 1,7 17 
" 1,006 0,8 8 
" 

GO 
Fig. 29. W .. chgernsse fIir Wolle. 

Nach M. Chandelon konnen 1000 Kilo Rohwolle 313 Liter Schweiss
losung vom spec. Gew. 1,25 (29 0 B.) im Werthe von 15 Mark liefern, 
wahrend die Kosten del' Production 21/2 Mark nicht iibersteigen. 

Fig. 30. Ltingenschnitt eines Of en. zur Gewinnung von Schweissasch". 

Fig. 30 stellt einen von H. Fischer construirten, zur Fabrikation von 
Potasche aus Wollschweiss bestimmten Of en dar. 

Die concentrirtc Schweisslosung wird zuerst in den Behalter a ge
bracht, wo diesel be durch die abstreichenden Ofengase erwarmt wird. 
Zuweilen liegt del' Behalter a auf einem hohen Aufbau, und die concentrirte 
Schweisslosung wird in den Kamin geleitet, in welchem diesel be im Zick
zack Uber vorstehende Stufen so fort in die Kammer b rinnt. Der Strom kann 
so regulirt werden, dass die Wasserlinie in b constant bleibt. Die Fliissig
keit wird aus dem Behalter a in die Abdampfungskammer b geleitet und 
nach theilweiser Abdampfung darin mittelst einer Verbindungsrohre in den 
Calcinirraum c, wo dieselbe bis zur Syrupsdichte eingedampft wird. Wegeu 
der in del' Masse enthaltenen organischen Stoffe fangt dieselbe sehr bald 
Feuer, worauf die Flamme bei d bedeutend kleiner werden darf. Die 

5* 
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calcinirte Masse in c wird mittelst einer Kriicke aufgeriihrt, bis sie eine 
schmutziggraue Farbe annimmt, worauf man sie herauszieht und erkalten 
lasst. Unterdessen ist die Abdampfung del' Fliissigkeit in b vorgeschritten 
und frische Fliissigkeit in a vorgewarmt worden. Bei richtiger Behandlung 
ist del' Process beinahe ununterbrochen. Das Ueberfiihren del' Fliissigkeit aus 
b in die rothgliihende Kammer c muss mit Sorgfalt geschehen, da dieselbe 
stark aufbraust. Die Verbindungsrahre zwischen b und c ist so construirt, 
dass sie zum Zwecke del' Reinigung leicht weggehoben werden kann. Das 
Verbrennen del' organischen Karpel' in del' Masse selbst erspart viel Brenn
material. Man hat praktisch gefunden, dass zur Verdampfung von 12 Kilo 
Wasser in einem solchen Of en 1 Kilo Steinkohle erforderlich ist. Schweiss
asche wird gewonnen in Roubaix, Antwerpen, Verviers, Louvain, Briigge, 
Hannover, Dohren unO. Bremen. 

c) Reinigen wnd Waschen. In kleineren Etablissements wird die 
Wolle ohne vorhergehendes Einweichen in einen grossen, mit del' Reinigungs
fliissigkeit gefiillten Behalter gebracht und darin kurze Zeit mit Stangen 
hin unO. her bewegt. Dann wird dieselbe mittelst einer Gabel herausgehoben, 
auf einem hOlzernen Siebe abgeseiht und in einer Cisterne mit falschem, 
durchlochertem Boden mehrere Male gut gewaschen. Wird Seife benutzt, 
so wird del' Ueberschuss mittelst einer Cylindermange VOl' dem Waschen 
ausgepresst. Offenbar wird bei dies em Verfahren die Wolle nul' unvoU
kommen unO. unregelmassig gereinigt. In grossen und gut ausgeriisteten 
Fabriken lasst man die Wolle daher nach dem Einweichen durch beson
del's hergestellte Waschmaschinen gehen, die in vielen A bweichungen ange
fertigt werden, wie z. B. die von Petrie, Me Naught, Crabtree, Sirtaine 
& :Melen etc. Die Beschreibung einer diesel' Maschinen mag hier zur 
Uebersicht geniigen. 

Die Maschine (Fig. 31) von Me Naught besteht aus einem grossen, 
gusseisernen Troge, .der mit einer sinnreichen Einrichtung von Gabeln odeI' 
Rechen versehen ist. Die Wolle wird am einen Ende des Troges gleich
massig auf einem endlosen Tuche bei a ausgebreitet. Beim Eintritt in 
die Maschine wird dieselbe sofort mittelst einer durchlOcherten Platte 
unter die Oberflache del' Fliissigkeit gedriickt und langsam von den 
Zahnen des Hauptrechens b bis an das andere Ende des Waschtroges be
fordert, wo sie von den Zahnen des klein en Rechens c iiber das Ende d 
hinaus gestossen wird und in die Quetschwalzen e gelangt. Die Rechen be
wegen sich in del' Tiefe um etwa 45 Centimeter langsam vorwarts, 
werden dann ganz aus del' Fliissigkeit herausgehoben, gelangen durch eine 
schnelle Riiekwartsbewegung in die urspriingliche Lage und werden wieder 
in die Fliissigkeit gesenkt. Durch diese abwechselnde Bewegung wird die 
bei a eingefiihrte Wolle sehr gleichmassig in die Quetschwalzen geliefert. 
Del' durch die letzteren ausgepresste Seifensud sammelt sich im Be
halter f an unO. wird von da durch das Rad 9 wieder in den Waschtrog 
gehoben. Nachher wird die Wolle in einer ahnlichen l\Iaschine mit Wasser 
gewaschen. 

Eine vollstandige Wascheinrichtung besteht aus wenigstens drei solchen 
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Maschinen, die del' Lange nach auf einander folgen, so dass die Wolle 
selbstthatig von del' einen auf die andere gebra~ht ,,-ird. Die Operation 
des Reinigens und Waschens wird auf diese Weise ununterbrochen, regel
massig und vollkommen ausgefiihrt. 

Die erste Maschine, in die die W oUe eingefiihrt wird, enthalt eine 
mehr odor weniger schmutzige Reinigungsfiiissigkeit, welche schon in dem 
zweiten Troge benutzt wurde; diesel' enthalt frische Reinigungsfiiissigkeit, 
wahrend durch den dritten Trog ein bestandiger Strom von reinem, kaltem, 
odeI' bessel' 1auwarmem Wasser gefiihrt wird. Jeder 'frog hat einen durch-
10cherten , fa1schen Boden, unter we1chem sich el'dige Yerunreinigungen 
ansammeln konnen, und jedes Paar Maschinen ist mit einem Injector ver
sehen, um die Fliissigkeit aus del' einen in die andere iiberzufiihren, soba1d 
dies nothwendig ist. 

Beim W ollwaschen hat man hauptsachlich darauf zu achten, dass die 
Zusammensetzung des zweiten Bades moglichst constant gehalten oder 
wenigstens dasselbe nicht zu sehr verunreinigt werde. Dies wil'd el'zielt 
theils durch die Quetschwalze zwischen del' e1'sten und zweiten Masrhine, 

------------------------------~ 

Fig. 31. Waschmaschine fUr lose Wolle. 

theils dadurch, dass man das el'ste Bad 1eert, soba1d dasselbe mit Fett
substanz stark durchsetzt ist und dasselbe mit del' wenig schmutzigen 
Fliissigkeit des zweiten Bades wieder anfiillt, wahrend letzteres frische 
Reinigungsfiiissigkeit erbalt. Eine Reihe von vier Trogen ware zu1' Reilligung 
ohne Zweifel noch wirksamer als nul' drei. Betragt del' Fettgehalt del' 
\Volle nach dem Reinigen mehl' als 1 Procent, so ist die Operation als 
unvollsHindig zu betrachten. 

Wiedergcwinnung del' Fettsau1'en. Die benutzte Reinigungs
fiiissigkeit wird in ausgemauerten Gruben gesammelt und darin mit 
Schwefelsaure neutralisirt. Del' an die Oberfiache steigende Brei von Fett
substanz wird gesammelt, in Filtrirsacken abfiltrirt und an Oelhandler ver
kauft. Hat man als Reinigungsmittel Seife benutzt, so sind die gewonnenen 
Fettsauren um so werthvoller, abel' in keinem FaIle sollte geduldet 
werden, dass durch die ausgenutzte Fliissigkeit das Flusswasser verun
reinigt wird. 

d) Reinigen mit {liichtigen Fliissigkeiten. Dieses Yerfahren ist deshalb 
vortheilhafter als die alkalische Methode. weil dadurch das Wollfett voll-
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standiger aus der W oUe entfernt und die schadliche Wirkung der .Alkalien 
ganzlich umgangen wird. .Andererseits ist die Methode kostspieliger und 
gewisse Extractionsmittel konnen auch die N atur der W oUe beeinflussen. 

Es herrscht hie und da die .Ansicht, dass eine ganzliche Entfernung 
der naturlichen Fettsubstanzen aus der Rohwolle nicht nothwendig sei, da 
man det W oUe vor dem Spinnen doch wieder Oel zusetzen musse. Diese 
.Ansicht mag richtig oder nicht richtig sein, was das Spinnen anbetrifft: ist 
aber die lose W oUe zum Farben bestimmt, so ist dieselbe unbedingt zu 
verwerfen. 

Bis auf die neueste Zeit hat das Reinigen der W o11e mit fluchtigen 
Flussigkeiten nicht a11gemeinen Eingang gefunden, zum Theil wegen der 
Gefahr, die deren .Anwendung mit sich fullrt, wenn nicht passende .Apparate 
mit Sorgfalt dazu benutzt werden. Die Schwierigkeiten sind indessen nieht 
unubersteiglich und auch in der That von Da Heyl, Van Haecht und 
Anderen besiegt worden. 

Eine in neuester Zeit vorgeschlagene Methode ist diejenige von T. J. 
Mullings. Die Wolle wird in eine geschlossene Centrifugalmaschine ge
bracht und der Einwirkung von Schwefelkohlenstoff unterworfen. Nachdem 
diese Flussigkeit mit W oUfett gesattigt ist, wird die Maschine in~ Bewegung 
gesetzt, wodureh die gross ere Menge ausgeworfen wird; was noch an 
Flussigkeit zuruckbleibt, wird durch Zufluss von Wasser ausgetrieben. Die 
W oUe wird hierauf in den ublichen Waschmaschinen mit Wasser gewaschen. 
Das Charakteristische des Processes liegt in der .Austreibung des Schwefel
kohlenstoffs durch Wasser, wobei die W oUe nicht den gelblichen Schein 
annimmt, wie wenn man zum gleichen Zwecke \Varme anwendet. Die 
}\Iischung von Schwefelkohlenstoff und Wasser wird in einem Behalter an
gesammelt; nach dem .Absetzen wird del' Schwefelkohlenstoff von unten 
abgezogen und zu fernerem Gebrauche destillirt. Versuche solI en bestatigt 
haben, dass auf dies em Wege gereinigte W oUe gross ere Zugstarke besitzt, 
zu feinerem Garne gesponnen werden kann und weniger .Abgang giebt, als 
wenn die W oUe nach der gewohnlichen Methode mit Seife gereinigt wird, 
wahrend die Kosten nul' den achten Theil betragen. Dieses Verfahren ist 
neuerdings mit ziemlichem Erfolge in grossem Massstabe angewendet worden. 

65. Das Waschen (ler Wolle in Garn. - Das Waschen von 
woUenem Garne ist mit weniger Sclnvierigkeiten verbunden als das Waschen 
der Rohwolle, wenn das Oel, mit welchem dasselbe vor dem Spinnen ein
getrankt wurde, von guter Qualitat war, z. B. Olivenol. Es herrschte bis
her immer die .Ansicht, dass die Schwierigkeit des Reinigens grosser sei, 
wenn wohlfeile Oelsorten benutzt wurden, die eine bemerkbare Menge von 
}\lineralOl enthielten, weil letzteres ein Kohlemmsserstoff und nicht ein 
Glyzerid und daher nicht verseifbar ist. Versuche von C. Roth scheinE'n 
aber zu beweisen, dass diese .Ansicht irrthumlich ist. 

a) Das Strecken des Garnes. - Bei stark gedrehten Garnen ist 
dieses vorlaufige Verfahren nothwendig, um einerseits deren gekrauseltes 
Aussehen zu entfernen, andererseits, um deren Zusammenschrumpfen wahrend 
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der naehfolgenden Reinigungsoperationen vol'zubeugen. Zu diesem Zweeke 
benutzt man die sog. Garnstreekmasehine (Fig. 32). 

Diese Masehine besteht aus zwei vertiealen eisernell Sehrauben D, 

die zwei horizontale Balken A, B mit einandel' verbinden, von denen jeder 
mit einer Reihe metaHener Zapfen oder Arme c versehen ist, an denen 
die Garnstl'ahne aufgebiingt werden. Del' untere Balken B ist festgemacht, 
wahrend der obere A durch Drehen der verticalen eisernen Schrauben ge
hoben oder gesenkt und in jeder SteHung festgemacht werden kann. Nach
dem die Arme c mit Garn behangt sind, wil'd der Ball,en A in die Hohe 

o 

Fig. 32. Gamstreekmaschice. 

geschraubt, bis das Garn angemcssen gestreekt erscheint. In diesem Zu
stan de wird del' ganze Appal'at in ein Bad mit kochendcm Wasser ge
braeht und nach wenigen Minuten wieder herausgehoben. Dureh Wieder
holung del' ganzen Operation, naehdem den Strahnen eine andere Lage ge
geben worden, werden aIle Theile des Garnes die gewiinschte glatte Be
sehaffenheit annehmen. Naeh dem Abkiihlen ist das Gam zum Wasehen 
vorbereitet. 

b) Waschen des Garnes. - Das Was chen des Garnes wird gewohnlich 
in einem viereckigen, holzernen Behalter mit del' Hand aU8gefiihrt. 

Die Fliissigkeit wird mittelst einer am Boden des Gefasses befind-
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lichen, durchlOcherten Kupferrohre mit Dampf auf die nOthige Temperatur ge
bracht. Es geniigt in der Regel, die Strahne drei- oder viermal in der 
Seifenlosung umzuziehen, worauf dieselben durch zwei am Waschbottiche 
befindliche) mit weichem Materiale umgebene Quetschwalzen behufs Entfernung 
der tiberfliissigen Seifenlosung gefiihrt werden. Die SeifenlOsung wird 
endlich durch ein nachfolgendes Spiilen in Wasser vollstandig aus dem 
Garne entfernt. 

Das Waschen des Garnes kann auch theilweise mit der Hand, theil
weise mit del' Maschine unter Benutzung del' von Thomas Aimers and 
Sons, Galashiels construirten Vorrichtung ausgefiihrt werden. 

Das Garn wird iiber Haspel gehangt, die auf einer Spite des Wasch-

Fig. 88. Wascbmasclaine fOr Wollgarn. 

troges vorstehen und die abwechselnd auf lml'ze Zeit in entgegengesetzten 
Richtungen mittelst Dampfkraft in del' Reinigungsfitissigkeit in Umdrehung 
versetzt werden konnen. Die Strahne werden dann von den Haspeln 
weggenommen, auf einem lanfenden endlosen Riemen gebracht und dureh 
ein Paar Quctschcylinder gefiihrt, urn nachher in einer ahnlichen Maschine 
mit Wasser gewaschen zu werden. 

Eine vollstandig ununtel'brochene, mechanische Vorrichtung ist die, 
wobei die losen Garnstrahne auf ein Speisetueh gelegt und z"'ischen zwei 
breiten, endlosen Riemen dureh eine Folge von Reinigungsbaderu gefiihrt 
,Yerden, die je mit Quetschwalzen versehen sind. 

Die Strahne werden mittelst einer kurzen Schnur zusammengekntipft. 
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Die so gebleichte Garnkette geht sodann ununtel'bl'ochen durch eine Reihe 
von drei Maschinen, die del' in Fig. 34 abgebildetell ahnlich sind. 

Die (~uetschwalzen A, B sind mit einem weichen, dauel'haften Materiale, 
z. B. Seidenabfall, dick tiberzogen. 

Fig. Sl. Continuirl iche Wollgarn·'1'3schmosclline. 

66. Das Wascltell der Wolle ill gewebtem Zustall(le. - Wol
lenes Tuch wird entwedel' in Strangfol'm odeI' hreit ge,raschen. Letztere 
Methode ist die vorztiglichel'e, da die Operation gleichmassigel' ausgeftihrt 
wird und in dem Tuche keine Falten entstehen. 

Fig. 35. W3Schma chine f!lr \Tollene, Tuell. 

Fig. 35 und 36 stellen perspectiyisch und im Yerticalschnitt die ge
wohnliche Strangwaschmaschine (dolly) dar. Dieselbe besteht im Wesent
lichen in einem Paar schwerer, hOlzernel' Quetsc1nYalzen A B, die tiber 
einem Troge c angebraeht sind. Die Stucke sind an den Enden zu
sammengenaht, so dass dieselben ein endloses Band bilden, welches sodann 
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wahrend ungefahr zwanzig ~linuten zwischen den Walzen durchgefiihrt 
wird. D ist eine Oeffnung am Ende des Troges, durch welche die schmutzigc 
Fliissigkeit abfiiesst. Del' Kasten E entbalt die Reinigungsfiiissigkeit; 
Fund G sind Leitrollen. Die Operation wird in del' gleichen Maschine 
mit frischer Losung wiederholt, und die Stiicke werden nachher mit reinem 
Wasser gewaschen. 

Die l\laschine zum Breitwaschen des Tuches ist in Fig. 37 dargestellt. 
Dieselbe ist viel breiter als die oben beschriebene, urn der Breite des 
Tuches zu geniigen, und es sind einige Streckleisten F nothwendig, urn das 
Tuch VOl' dem Durchgange zwischen den Quetschwalzen A B ausgebreitet 
und faltenfrei zu erhalten. Die Walzen sind vorzugsweise aus Eisen ver
fertigt, wodurch ein gleichmassiger Druck iiber die ganze Breite des 
Tuches erreicht wird. Unmittelbar unter diesen Cylindern steht del' Trog 
c mit del' Reinigungsfiiissigkeit. Die durchlocherte Wasserrohre H wird be-

nutzt, wenn die Stiicke nach dem Reinigen in dem Apparate gewaschen 
werden. 

67. Das Was chen von gemischtem Gewebe (Wolle und Baum
wolle). - Das Was chen von leichter Waare mit baumwolIener Rette 
und wolIenem Einschlage bietet einige Schwierigkeiten. Die verschie
denen hygroskopischen Eigenschaften von BaumwolIe und W olIe verur
sachen, dass solche Materialien, wenn sie nul' auf gewohnliche Weise ge
was chen werden, si~h auf del' ganzen FHtche des Gewebes un regel
massig zusammenziehen odeI' einschrumpfen und dadurch nach dem Trocknen 
ein gerunzeltes Aussehen annehmen. Es sind daher fiir solche Waare be
sondere Einrichtungen und Methoden erforderlich. Das Was chen solcher 
Gewebe besteht in den Operation en des Crabb ens (Crabbing), Dampfens 
und des eigentlichen Waschens. 

a) Das Crabben ocler Fixil'en. - Diese und die folgende Operation 
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haben zum Zwecke, die Bildung des oben beriihrten krausell odeI' gerunzeIten 
Zustandes im Materiale zu verhindern. Es wird dadul'ch dem Gewebe zugleich 
ein bleibender und lUlzerstorbarer Glanz von eigenthiimlicher Beschaffenheit 
mitgetheilt, del' durch keine del' nachfolgenden Operationen zerstort odeI' 
verandel't wird. 

Fig. 37. Breitwascbmascbine. 

Fig. 38 zeigt die Einrichtung einer dreifachen Crabbingmaschine. 

Das auf dem Cylinder A aufgewundene Tuch wird in offener Breite 
und in gespanntem Zustande unter del' Walze D und durch in dem Ge
fasse a enthaltenes, kochendes Wasser hindurchgezogen, worauf dasselbe un
mittel bar einem grossen Drucke zwischen den schweren eisernen Cylindern 
B und E ausgesetzt wird. Das Tuch wird dann sofort auf den unteren 
Cylinder B fest aufgewunden, wahrencl diesersich noch in dem heissen Wasser 
dreht. Das Verfahren wird in einem zweiten Troge mit kochendem Wasser 
wiederholt, ebenso in einem dritten Troge mit kaltem Wasser. Die Span
Hung des Tuches und del' Druck del' Cylinder werden, je nach del' Qualitat 
des Tuches und dem gewiinschten besonderen Griff, Glanz und Ausriisten, 
abgeandert. Fiir Waare, die sich nachtraglich "'eich anfiihlen solI, wie 
z. B. Kaschmir, Coburg etc. wird gar kein Druck angewendet, und die Stiicke 
werden einfach fest auf den unteren Cylinder aufgc\yunden. 
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b) Dampfen. - Die Stiieke werden von dem letzten (in kaltem 
Wasser liegenden) Cylinder abgewunden und fest auf den rotirenden dureh
loeherten Eiseneylinder G aufgewunden. Dureh die Aehse dieses Cylinders 
lasst man wahrend etwa zehn Minuten Dampf eintreten, bis diesel' das 

Tuell frei durehdringt. Urn jeden Theil des Stiiekcs einer gleieh grossen 
Wirkung des Dampfes zu unterwerfen, wird das Verfahren mit einem 
zweiten, ahnlieh durehloeherten Cylinder Gt, auf dem das Tueh fest aufgel'ollt 
wird, wiederholt i die vorher ausserhalb liegenden Sehiehten des Tuehes 
liegen beim wiederholt en Verfahren innerhalb. Diese durehloeherten Dampf-
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cylinder sind oft von del' Crabb - :Mas chine getrennt angebracht und wer
den dann gewohnlich durch das Ende einer Dampfrohre in verticaler odeI' 
horizontaler Lage unterstiitzt. 

c) Waschen. - Das Tuch, das sich jetzt "gesetzt" hat, wird eine 
halbe Stunde odeI' Hinger mit Seifelosung bei 40 - 50 0 C. in einer del' 
oben beschriebenen Waschmaschinen (Fig. 35, 37) gewaschen. 

Die hier gegebene Reihenfolge del' Operationen ist, obschon oft be
folgt, nicht rationell. 

Die besten Resultate erhalt man durch ein gleichzeitiges Crabben 
und Waschen mit darauf folgendem Dampfen. Um dies zu bewerk
stelligen, hat man nul' das kochende Wasser in den Crab btrogen durch eine 
Losung von Seife, Soda odeI' einem anderen Reinigungsmittel zu ersetzen. 
~Ian hat gefunden, dass das Dalllpfen des olhaltigen Tuches schadlich 
wirkt, da dasselbe nachher wahrend des Beizens, besonders mit Zinnoxydul
beizen, leicht dunkle Flecken annimmt. Es ist moglich, dass das Oel sich 
mehr odeI' weniger zersetzt und sich zum Theil auf del' Faser fixil't. 

68. Bleichell der W olle.- Die Wolle wi I'd gewohnlich in del' 
Form von Gam odeI' Tuch gebleicht, abel' nul', wenn das :Material weiss 
bleiben soH odeI' ZUlll Farben mit sehr heHen Farben bestimmt ist. Das 
allgemein angewandte Bleichmittel ist schweflige Saure. Je nach del' Art 
del' Anwendung kann man zwischen dem Bleichen mit gasformiger und 
dem Bleichen mit fiiissiger schwefliger Saure unterscheiden; das erstere 
Verfahren wird vorzugsweise angewendet. In neuerer Zeit kommt das 
Wasserstoffsuperoxyd als vorziigliches Bleichmittel in den Handel, das 
ohne Zweifel auch zum W ollbleichen mehr angewendet wiirde, wenn dessen 
Preis geringer ware. 

D as B 1 e i c hen mit gas form i gel' s c h w e fl i gel' Sa u l' e. -
Das Garn wird vorerst gut gewaschen, dann an Stangen gchangt und in 
die Schwefelkammer gebracht. Letztere besteht aus einer gcraumigen, aus 
Ziegelsteinen hergestellten Kammer, die mit schwefliger Saure in Gasform 
geftillt werden kann. Die nothige :Menge Schwefel (6-8 Procent del' zu 
bleichenden Wolle) wird ill einen cisernen Topf gebracht, diesel' in eine 
Ecke del' Kammer gestellt, und del' Schwefel mittelst eines eingefiihrten 
rothgliihenden Eisendrahtes angeziindet. Die Kammer wird hierauf ver
schlossen und das feuchte Garn darin 6 bis 8 Stun dell del' Einwirkung 
des Gases ausgesetzt. Die Kammer wi I'd sodann gut geliiftet, das Garn 
herausgehoben und gut mit Wasser gewaschen. 

Schwere W olltiicher, z. B. wollene Bettdecken, werden genau ebenso 
behandelt wie Garn; fiir leichtes .Material abel', z. B. :l\Ierino, ist eine 
ununterbrochene :Methode mit Hilfe del' in Fig. 39 dargestellten Kammer 
vorzuziehen. Dieselbe ist imvendig mit einem hOlzernen Geriiste versehen, 
an welchem oben und unten Rollwalzen angebracht sind. Das Dach ist 
mit Bleiplatten gefiittert und wird mittelst Dampfrohren erwarmt, um 
einer Condensation von Fliissigkeit vorzubeugen. Die Kammer wird, wie 
schon beschrieben, mit schwefliger Saure gefiillt, oder del' Schwefel wird 
in einem besonderen Of en vcrbrannt und das gasfiinnige Product von 
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unten durch den durchlocherten Kachelboden in die Kammer geleitet. Das 
Tuch wird durch eine enge Spalte in del' Seitenwand del' Kammer ein
gefiihrt, Hiuft dann unter und iiber den Rollwalzen weg und wieder bei 
del' namlichen Oeffnung hinaus, wie aus del' Figul' ersichtlich ist. 

Eeim E 1 e i c hen auf n ass e m W e g e ,,,ird das wollene Material 
mehrere Stunden entweder in einer Losung von schwefligel' Saure oder 
saurem schwefligsaurem Natron (50 Gramm pro Liter) mit Zusatz einer 
aquivalenten Menge Salzsaure behandelt und nachher gut gewaschen. 
Ein besseres Verfahren besteht jedoch darin, die Wolle in gesonderten 
Eadern von saurem schwefligsaurem Natron einerseits und Salzsaure ander
seits zu behandeln, wobei sich die schweflige Saure innerhalb del' Faser 
entwickelt und im Moment del' Entwickelung kraftiger auf den natiir-

Fig. 39. chwefelhmmer fIIr wollenea Tach. 

lichen Farbstoff del' W o11e einwirkt. So11 die Waare weiss bleiben, 
so giebt man derselben mittelst eines blaulichen oder blaulich-violetten 
Farbstoffes, z. B. gemahlenem Indigo, Indigocarmin, Anilinblau VOl' oder 
nach del' Bleichoperation einen blaulichen Stich, urn die leicht sich wieder 
einstellende gelbe Farbe del' Wolle zu verdecken. Elau und Gelb als 
complementare Farben erzeugen bekanntlich Weiss. 

Die bleichende Wirkung del' schwefligen Saure besteht vielleicht 
in einer Reduction des natiirlichen gelben Farbstoffes del' W ollfaser; nach 
einer anderen (viel wahrscheinlicheren) Ansicht bildet die schweflige Saure 
mit dem Farbstoffe eine farblose Verbindung. Die Wirkung ist indessen 
keineswegs dauernd; haufiges Waschen gebleichter Wolle in alkalischen 
Losungen verursacht das Wiederhervortreten del' gelblichen Farbe del' 
Faser. Es findet daher entweder eine Oxydation statt, oder die farb
lose Sulfit-Verbindung wird zersetzt und del' urspriingliche Farbstoff nieder
geschlagen. 

Das ausgezeichnetste Mittel zum Nassbleichen ist das Wasserstoff
superoxyd (H202)' Sogar gelbe Wolle wird dadurch weit vollstandiger als 
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bei Anwendung der gewohnlichen Methode des Schwefelns gebleicht. Das 
wollene Material wird mehrere Stunden in eine verdiinnte und leicht alkalische 
Losung von kauflichem Wasserstofi'superoxyd eingeweicht und sodann zuerst 
in leicht mit Schwefelsaure angesauertem Wasser, nachher mit rein em 
Wasser gut gewaschen. 

Eine sinnreiche Anwendung des "\,," ass e r s t 0 ff sup e r 0 x y d s zum 
Bleichen von Wolle und Seide ist die von G. Lunge vorgeschlagene. Beim 
Bleichen mit schwefliger Saure hat man immer mit dem U ebelstande zu 
kampfen, dass sich die schweflige Saure nicht durch blosses Auswaschen 
mit Wasser entfel'llen lasst. Wird auf diese Weise gebleichtes Gal'll in 
bunte Stoffe verwebt, so zeigt sich oft an denjenigen Stellen, "'0 das ge
bleichte Gal'll mit farbigem Gal'll in Beriihrung kommt, dass die Farbe 
durch die reducirende Wirkung del' schwefligen Saure gebleicht wird. Ein 
weiterer Nachtheil besteht darin, dass "geschwefelte" Wolle beim Was chen 
in alkalis chen Fliissigkeiten wieder die urspriingliche gelbliche Farbung 
annimmt. 

Urn nun diesem Uebelstande vorzubeugen, wird die mit schwefliger 
Saure gebleichte W oUe nach dem Was chen mit Wasser durch eine ver
diinnte Losung von Wasserstoffsuperoxyd gezogen, wodurch alle freie, an 
der Faser haftende, schweflige Saure in Schwefelsaure iibergefiihrt wird. 
Letztere lasst sich durch einfaches "\Yaschen leicht entfernen. 

VIII. Entschiilell ulld Bleichell der Seide. 

69. Das Entschiilen hat zum Zweck, die rohe Faser von dem Seiden
leim, del' dieselbe in grosserer odeI' geringerer Menge umhiillt, zu befreien 
und sie dadurch gHinzender und geschmeidiger, sowie zum Farben geeig
neter zu machen. J e nach der Menge des entfel'llten Seidenleimes erhalt 
man entweder ganz abgekoch te Seide oder Souple-Seide. 
Fiir jede Gattung ist in der That ein verschiedenes Verfahren nothwendig. 

70. Abgekochte oder vollstlllldig elltschllltt' Seide nennt man die 
Seide, von welcher der Seidenleim ganzlich entfernt worden ist. Eine solche 
Seide zeigt die werthvollen Eigenschaften beziiglich Glanz, Geschmeidigkeit 
etc. im hOchsten Grade. Zu deren Herstellung sind zwei Operationen erfor
derlich, namlich das "Degummiren" und das "Weisskochen". 

a) Das Degummiren. Der Zweck dieser Operation ist, die Seide ge
schmeidig zu machen und den grossten Theil des Seidenleims, sowie des 
natiirlichen Farbstoffs zu entfel'llen. Die Strahne Rohseide "'erden iiber 
glatte, hOlzel'lle Stangen gehangt und in langlich-viereckigen, kupfel'llen 
Trogen in einer Losung von 30-35 Pro cent Seife bei 90-95 0 C. behan
delt. 1st das Wasser stark kalkhaltig, so wird die Seide vorerst in einer 
schwachen, lauwarmen Losung von kohlensaurem N atron ausgeschwenkt, 
Am besten thut man aber, das Wasser vorher zu reinigen. Ein Aus
schwenken in verdiinnter, lauwarmer Salzsaure VOl' dem Entschiilen leistet 
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ebenfalls gute Dienste, da hierdurch kalkige und andere mineralische Korper 
aus del' Seide entfernt werden und deren Wirkung im Seifenbade allsge
schlossen wird. Beschwerte Rohseidesorten zu entleimen, ist mit vieleI' 
Mlihe verbunden: die Seife wird im Bade niedergeschlagen, die Faser ver
liert den Glanz, wird klebrig, und das Entleimen geht nul' unvollsUtndig 
VOl' sich. 

Wahrend des Degllmmirens schwillt die Seide im Anfang auf und 
wird klebrig, nach kurzer Zeit abel', sobald sich del' Seidenleim abItist, 
wird dieselbe zart und weich. Wenn die Seide flir Weiss odeI' empfindliche 
Farben bestimmt ist, so verfahl't man am besten, wenn man dieselbe 
successive 20-25 llIinuten je in zwei odeI' drei gesonderten Badern be
handelt und in regelmassiger Ordnung neue Partien Seide einfiihrt. Sobald 
das erste Bad mit Seidenleim gesattigt ist, wird dasselbe erneuert und 
sodann als letztes Bad benutzt. Jedes Seifenbad ist auszunutzen, soweit 
die Erzielung eines guten Resultates dies zulasst. Man hat zu beachten, 
dass ein zu lange fortgesetztes Kochen mit SeifenItisung nicht gut ist, da 
dabei leicht eine geringe llIenge des Farbstofi'es des Leimes von del' Faser 
angezogen wird, wodurch die Seide an Fii11e, Starke und Reinheit del' 
weissen Farbe vel'liert. Die ausgenutzte klebrige Fliissigkeit, die soge
nannte "Bastseife", wird als nlitzlicher Zusatz zum Farbebade beim Farben 
mit Theel'farben benutzt. 

:N ach dem "Degummiren" werden die Strahne in Wasser ausgesplilt, 
in welchem eine geringe Menge Seife und kohlensaures Natron auf
gelost ist. 

b) rVeisskochen (cuite). Um die letzten Ueherreste von Seidenleim etc. 
zu entfernen und del' Seide den moglichst hohen Grad von Geschmeidigkeit 
und Glanz zu geben, bringt man dieselbe jetzt in grobe Hanfsacke und 
zwar in jeden etwa 15 Kilo, worauf, je nach del' Qualitat del' Seide, diese 
30 Minuten bis 3 Stunden in grossen, ofi'enen Kupferpfannen mit einer 
Losung von 10-15 Pro cent Seife gekocht wird. Die Seide wird sodanll 
in lauwarmem \Vasser abgespiilt, das durch Zusatz von kohlensaurem 
Natron schwach alkalisch gemacht wird, um eill :Niederschlagen von Kalk
seife auf die Seide zu verhindern. Endlich wird in kaltem Wasser gut 
ausgewaschen. Die ausgenutzte SeifenItisung kann zum Entschiilen benutzt 
werden. Flir gewisse Artikel wird die Seide auf hOlzernen Stangen und 
nicht in Sacken gekocht. 

Die zum Degummiren sowohl als die 2um Weisskochen angewandte 
Seife muss von del' besten Qualitat sein. Unter sonst gleichen Umstanden 
sind diejenigen Seifenarten vorzuziehen, die sich am schnellsten absplilen 
lassen und einen angenehmen Geruch hinterlassen. Soll abel' die Seide 
nachhel' mehrmals geseift und anderen Operationen unterworfen werden, 
wie dies z. B. mit beschwerter Seide del' Fall ist, so kommt del' Gel'1lch 
del' zum Abkochen benutzten Seife nicht in Betracht. Es kann in diesem 
Falle Olelnseife empfohlen werden; dagegen ist flir Seide, die zum Far
ben mit he11en Farben bestimmt ist, oder die weiss bleibell solI, eine 
gute Olivenolseife vol'zuziehen. 



Entsch1ilen lind Bleichen del' Seide. 81 

Dureh das Abkoehen mit Seife naeh vol'stehendel' Methode verliel'en die 
japanesisehen und ehinesisehen Seidensol'tcn 18-22 Pro cent, die eul'o
paischen Sorten 25-30 Procent an Gewicht. 

Streckcn (Mirage). 1st die Seide wahl'end des Bntleimungspl'oeesses 
schOn geschmeidig gewol'den, abel' noeh nieht ganzlieh entleimt, so Iasst 
sie sieh ohne Nachtheil bis auf 2 - 3 Pro cent ihrel' Lange streeken; die
selbe nimmt dabei sogar einen hOhel'en Glanz an. 

Schwefeln. Soll die Seide weiss bleiben oder mit liehten Farben 
gefarbt werden, so wird dieselbe im feuehten Zustande in gesehlossenen 
Kammern del' Binwirkung von schwefliger Saure ausgesetzt. Die Operation 
dauert etwa sechs Stun den und wird je nach del' Natul' del' Seide zwei 
bis acht Mal wiederholt. Auf zehn Kilo Seide ist ungefahr 1/2 Kilo 
Schwefel nothwendig. N ach dem Schwefeln wird die Seide gut gewaschen, 
bis dieselbe von sclmefliger Saure so vollstandig wie moglich befreit ist. 

71. Souple-Seide ist eine Seide, die gewissen Opel'ationen unterworfen 
worden ist, um dieselbe zum Fal'ben etc. geeigneter zu machen, ohne dass 
sie dadurch mehr als 6-8 Procent an Gewicht verliert. Del' Zweck des 
Souplirens ist in del' That, del' Rohseide olme Vel'lust an Gewicht wo
moglich alle Eigenschaften abgekochtel' Seide mitzuthcilen, und es ist in 
diesel' Richtung schon eine bedeutende Vervollkommnung erreicht worden. 
Souple-Seide ist nieht so stark wie abgekoehte Seide und wil'd nul' zu 
Trame verwendet. 

Das Vel'fahren des Souplirens besteht im ,Vesentlichen aus zwei 
Operationen, erstens aus dem ,V e i c 11 mae hen, zwcitcns aus dem eigent
lichen Sou P 1 ire n. Bei gelber Seide, sowie bei aller Seide, die in hellen 
Fal'ben gefilrbt werden soil, fallt das I3leichen und Schwefeln zwischen die • 
zwei erstgenannten Operationen. 

a) vVeichrnachen. Die Rohseide wird eine bis zwei Stun den ill einer 
auf 25°-30° C. erwarmten Lo:mng yon 10 Proccnt Seife bchandelt. Del' 
Zweck del' Operation ist, die Faser zu erwcichen und die geringen Mengen 
anwcsendcr Fettkol'pel' zu entfernen, um die nachfolgenden Operationen zu 
erleichtern. 

b) Bleichen. Die Seide wird acht bis fiinfzchn Minuten in einer ve1'
diinnten Losung VOll Konigswasser von 2,7 0 R. bei 20°-35° C. behandelt. 

Man bereitet (las Konigswasser durch l\Iisclmng von fiinf Gewichts
theilen Salzsaure von 20 0 B. mit einem Gewichtstheil Salpetersaul'e von 
34 0 R. und Stehenlassen del' Mischullg wahrend yier bis fiinf Tagell bei 
einel' Temperatur von ungefahr 25 u - 30 0 C. VOl' dem Gebrauch wird 
dasselbe mit ftinfzehn Volumen Wasser venliinnt. Schwefelsaure, die mit 
Dampfen von Untersalpotersauro gesattigt ist, oder auch eine Losung del' 
sogenannten llleikammerkrystalle, di"o bei del' Fabl'ikation del' Schwefel
siiure gewonnen werden, konnen die des Konigswassel's ersetzen. 

Die Seide dad nicht zu lange in del' saurcn Fliissigkeit behandelt 
werden, da sonst die SaJpetersaure eine gelbliche Farbung auf del'selben 
verursaeht. Sobald die Seide eine griinlich-graue Farbung angenommell 
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hat, muss dieselbe sofort aus dem Bade herausgenommen und mit Wasser 
gut gewaschen werden. 

c) Schwefeln. Diese Operation ist der schon oben beschriebenen 
ahnlich. Die Seide wird dadurch hart und sprode. Dennoch unterwirft 
man diesel be , ohne dass man vorher die schweflige Saure entfernt, sofort 
der folgenden Operation. 

d) Soupliren (assouplissage). Die Seide wird bei 90° -100° C. un
gefahr anderthalb Stunden in Wasser behandelt, das auf 1 Liter 3-4 Gramm 
Weinstein aufgelOst entMlt. Die Seide wi I'd weichel' und schwillt auf, und 
indem sie dadurch ein grosseres Absorptionsvermogen erhalt, wird sie zum 
Farben besser vorbereitet. Das Soupliren ist eine ziellllich empfindliche 
Operation und verlangt Umsicht und praktische Erfahrung. Die Losung 
darf nicht zu heiss sein, auch darf die Seide nicht zu lange darin liegen, 
da sonst der Gewichtsverlust iibermassig gross wird und das End
resultat unbefriedigend ausfallt. Nach dem Soupliren wird die Seide 
schliesslich in einem Bade von lauwarmelll Wasser gewaschen. Souple
Seide ertragt nachher warme saure Bader, nicht aber alkalische odeI' Seifen
bader bei einer 110heren Temperatur als 50 °-60 ° C. Bei 110herer Tem
peratur geht Seidenleim verloren, und die Seide wird mehr oder weniger 
verdorben. Das Soupliren wird zuweilen mit Rohseide ausgefiihrt, die 
vorher schon anderen Operationen unterworfen wurde, wie z. B. beim 
Farben sogenannter schwarzer Souples. 

Eine befriedigende Theorie des Souplirens ist noch nicht aufgestellt 
worden. Del' Weinstein wirkt wahrscheinlich nul' als saures Salz, und ob
schon dalllit die besten Resultate erzielt werden, kann derselbe dennoch 
durch eine mit Schwefelsaure angesauerte Losung von schwefelsaurem 
Natron odeI' Magnesiulllsulfat oder sogar von sehr verdiinnter Salzsaure 
ersetzt werden. Es ist auffallend, dass die Seide durch das Soupliren 
weniger zah wird als durch das Abkochen. 

72. Ecru-Seide ist Rohseide, diE' hOchstens dem Waschen mit odeI' 
ohne Benutzung von Seife und dem Bleichen unterworfen wurde. Del' 
Gewichtsverlust betragt 1-6 Procent. U ngebleichte Ecru-Seide wird nul' 
in einigen Nuancen von Schwarz gefarbt. 

73. Bleichen von Tussur-Seide. Dies kann nach der von Tessie 
du Motay vorgeschlagenen Methode geschehen, wobei Bariumsuperoxyd 
als Bleichmittel angewandt wird. Freies Barythydrat wird zuerst durch 
Waschen mit kaltem Wasser aus dem Superoxyd entfernt, worauf man 
ein Bad bereitet, das 50-100 Procent vom Gewicht del' zu bleichenden 
Seide an Superoxyd enthlilt. 

Die Seide wird ungeflihr eine Stunde in einem auf 80 ° C. erwarmten 
Bade behandelt, dann ausgewaschen, durch verdiinnte Salzsaure gezogen 
und nochmals gewaschen. 1st das Weiss nicht befriedigend, so werden die 
Operationen wiederholt, odeI' man kann auch das Bleichen vervollstandigen, 
indem man die Seide in einer Losung von iibermangansaurem Kali und 
schwefelsaurer Magnesia und hierauf in einer Losung von Natriumbisulfit 
mit Zusatz von Salzsaure wascht. 
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Obschon das Bariumsuperoxyd in Wasser wenig liislich ist, so giebt 
dasselbe dennoch bei der Temperatur des Bleichbades langsam Sauerstoff 
an die Faser ab, sogar ohne Zusatz von Saure, so dass der Bleichprocess 
allmahlich vor sich geht. Wahrend der erst en Operation absorbirt die 
Seide eben falls eine gewisse Menge des Superoxyds, wahrscheinlich als 
Hydrat, so dass bei dem spateren Uebergang in Saure Wasserstoffsuperoxyd 
entwickelt wird, das im Moment der Entstehung die grosste Bleich
wirkung hat. 

Die Hauptschwierigkeit des Verfahrens besteht darin, dass die Seide 
durch das Bariumsuperoxyd matt, rauh und miirbe wird, was besonders bei 
langerer Beriihrung mit diesem Korper del' Fall ist; mit gehOriger Vorsicht 
Hisst sich abel' auch diese Schwierigkeit iiberwinden, und das Verfahren 
giebt dann ausgezeichnete Resultate; dasselbe wird in del' That in del' 
Praxis bereits angewendet. Man hat auch Ammoniumhypochlorit angewen
det, abel' mit weniger Erfolg. Das beste Bleichmittcl fiir Tussurseide 
wie auch fiir Maulbeerseide ist das Wasserstoffsuperoxyd. Dasselbe wird 
auf die namliche Weise angewendet wie auf Wolle (siehe S. 79). 

Man bleicht die Tussurseide, wenn dieselbe bestimmt ist, in hellen 
Farbent6nen gefarbt zu werden. 

6* 



DAS 'VASSER IN DER FARBEREI. 

IX. Natiirliche Verulll'einigungen des Wassers, 
deren Wirkung in der Farberei nnd die Mittel, 

dieselben zu entfernen. 

74. \Veiches und hal'tes \Vassel'. Das natiirliche Wasser 
ist in del' Form unsichtbaren Dunstes in der Luft enthalten. Sinkt die 
Temperatur der Luft tief genug, so verdichtet sich ein Theil des Wasser
dunstes und wird sichtbar als Thau, Nebel odeI' Wolke, oder er wird in 
der Form von Regen niedergeschlagen. Die urspriingliche Quelle des 
natiirlichen Wassel's ist del' Ocean. Die Obertlache des Meeres ist in 
fortwahrender V crdunstung begriffen, wahrend die erzeugten Diinste fort
wahrend sich wieder verdiehten. Das Ganze ist also ein ungeheurer Destil
lationsprocess, und das Regenwasser ist daher natiirliches Wasser im 
reinsten Zustande. 

Das Hegenwasser dringt zum Theil in die Erde ein, bis es sieh iiber 
einer undurchdringliehen Erdschicht an sammelt , wo es entweder die Sod
b I' U nne n hildet, odeI' von wo aus es, unterirdiseh abfiiessend, an einer 
tiefer liegenden Stelle del' Erdobertlache als Que 11 was s e I' wieder zum 
Vorschein kommt. 

Ein anderer Theil des Regenwassers dringt nicht in die Erdoberflaehe 
ein, sondel'll iibersehwemmt als Tagewasser einfach das Land und sammelt 
sieh zu Bachen und Fliissen an. 

Die auflosende Kraft des Wassers ist so betrachtlich, dass sowohl im 
Quell- als im Flusswasser immer gewisse lllineralische und vegetabilische 
Substanzen aufgelost enthalten sind, deren Natur von dem Charakter des 
Gesteins odeI' des Bodens abhangt, mit dem dasselbe in Beriihrung ge
kommen ist. 

Bestehen die geologischen Sehichten aus harten, unlOslichen Felsarten, 
wie Granit und Gneiss, so bleibt das Wasser verhaltnissmassig frei yon 
Verunreinigung und ist sodann sowohl als Quellwasser, wie auch als Fluss
wasser das, was man "weiches" \Vasser nennt. 

Kommt abel' das \Vasser in seinem unterirdischen Laufe mit Gestein
art en in Beriihrung, die einen Bestandtheil \,ie Steinsalz haben, so wird 
es salzig; trifft es auf eine Schicht Kalkstein, Oolith, Kreide, neuen rotlten 
Sandstein etc., so lOst es davon eine gewissc Menge auf, wird magnesia
odeI' lmlkhaltig und bildet sodann bei seinem Zutagetreten das, was man 
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"hartes " Wasser nennt. Der Bergkalk, der im Allgemeinen harter und 
fiir Wasser weniger durchdringlich ist als der Dolomit, macht das Wasser 
nicht so hart wie der letztere. 

Rinnt das Wasser durch oder iiber Gesteinsarten, die Eisen in irgend 
welcher Form enthalten, so nimmt es etwas von dem Eisen auf und wird 
dadurch eisenhaltig (Stahl wasser). Fliesst das Regenwasser iiber Torfmoore 
ab, so lOs en sich in demselben gewisse Mengen vegetabilischer Substanzen, 
wodurch das Wasser gewohnlich eine braune Farbung annimmt. 

Die natiirlichen Verunreinigungen des Wassers, die den Farber beson
ders interessiren, Mnnen entweder in Sus pen s ion oder in Los un g vor
kommen, und diese letzteren sind die wichtigeren. Ein bestandiger Zufluss 
von k I are m Wasser ist in del' That ein nothwendiges Bediirfniss 
die Mittel, triibes Wasser zu klaren, sind verhaltnissmassig einfach, und 
die chemische Natur del' suspendirten Substanzen ist von wenig oder keinem 
Interesse. Die gel 0 s ten Bestandtheile des Wassel's dagegen sind in 
gleichem, sogar hoherem Grade schadlich, und ihre Beseitigung ist viel 
schwieriger, da hierzu chemische Reinigungsmittel angewendet werden 
miissen. In del' Regel entMlt das Flusswasser am meisten suspendirte und 
vegetabilische Substanzen und am wenigsten aufgelOste Bestandtheile, wah
rend Quell- und Brunnenwasser den entgegengesetzten Charakter zeigen. 

75. Verunreinigungen (lurch Kalk und lUagllesia. Diese Ver
unreinigungen kommen am meisten VOl' und sind zugleich die schadlichsten 
von allen. Man findet sie gewohnlich in del' Form von Bicarhonaten, 
weniger als Chloride und Sulfate. Letztere sind im Allgemeinen weniger 
schadlich als die beiden ersteren. 

Das Vorhandensein von Kalk ist erwiesen, wenn ein Zusatz von Ammo
niumoxalat in dem betreffenden Wasser einen weissen Niederschlag von 
Calciumoxalat hervorruft. Verdampft man solches ",Vasser auf ein kleines 
Volumen, so wird es triib. \Venn alsdann ein Zusatz von Salzsaure ein 
Aufschaumen verursacht und sich die Losung wieder vollstandig klart, so 
ist das ein Merkmal, dass del' grosste Theil, wenn nicht die Gesammtmenge 
des Kalks, in del' Form von Bicarbonat vorkQmmt. Entsteht kein Auf
schaum en und tritt keine Klarung ein, so ist wahrscheinlich aller Kalk als 
Sulfat vorhanden. Aufschaumen und theilweise Klarung zeigen die Gegen
wart sowohl von Sulfat, als von Carbonat an. Sollte bei dem Abdampfen 
keine Triibung eintreten, so fehlt del' Kalk entweder ganzlich oder ist 
wahrscheinlich als Chlorid odor Nitrat vorhanden. 

Die Gegenwart von Magnesia wird nachgewiesen, nachdem man Kalk 
und Thonerde mit Hilfe von Ammoniak und Ammoniumoxalat entfernt hat. 
Die filtrirte Fliissigkeit wird durch Eindampfung concentrirt und mit einer 
Losung von Natriumphosphat und Ammoniak versetzt; entsteht c1abei ein 
weisser, crystallinischer Niederschlag, so ist Magnesia vorhanden. Die 
Trennung von Kalk und Magnesia ist indessen fiir den Farber von keiner 
Bedeutung. 

Die Gegenwart yon B i car bon ate n wird dadurch nachgewiesen, dass 
cin Zusatz einer klaren Kalklosung einen weiss en Niederschlag erzeugt. 
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Sui fat e sind vorhanden, wenn auf Zusatz von Salzsaure und Chlor
barium ein weisser Niederschlag entsteht. 

Ein weisser k a s i gel' Niederschlag, del' auf Zusatz von Salpetersaure 
und Silbernitrat entsteht, zeigt die Gegenwart von Chloriden an. 

Del' schadliche Einfluss von magnesia- und kalkhaltigem Wasser kann 
nicht iiberschatzt werden, ganz besonders wegen seiner Eigenschaft, Seife
losungen niederzuschlagen. Hartes Wasser bringt mit Seife nul' dann einen 
Schaum hervor, nachdem alle Kalk- und Magnesiaverbindungen als unlos
liche Kalk- und Magnesiaseifen niedergeschlagen sind; die letzteren unter
scheiden sich von ersteren durch ihren in hoherem Grade hinderlichen, 
kasigen Charakter. . 

Mit Hiilfe einer SeifeHisung von bestimmter Starke ist es moglich, die 
Menge del' vorhandenen Kalk- und Magnesiumverbindungen annahernd zu 
bestimmen. Die Einzelheiten diesel' Methode (Clark'sche Methode)., die 
Harte des Wassel's zu bestimmen, findet man in den meisten chemisch
analytischen Handbiichern angefiihrt. 

Man merke sich iibrigens, dass nach del' Scala von Clark Wasser 
von 1 Grad Harte 1 Gran Kalkcarbonat pro Gallone enthalt, wahrend nach 
del' neueren Scala von Frankland ein Grad Harte bedeutet, dass das 
Wasser 1 Gramm CaCOa in 100000 Gramm Wasser entbalt. Urn die 
Grade der letzteren Scala in solche nach Clark's Scala iiberzufiihren, hat 
man sie mit 5/7 zu multipliciren. 

In allen Operation en, bei denen grosse Mengen Seife verwendet wer
den, bringt die Anwendung eines harten Wassel's nothwendig einen betracht
lichen Verlust an Seife mit sich. Ein Kilogramm CaO zersetzt ungefliLhr 
15,5 Kilogramm gewohnlicher Seife, die 30 Procent Feuchtigkeit enthiilt. 
Wenn man mit dem 'Vasser eine Seifenanalyse vornimmt und die Menge 
des angewandten Wassel'S kennt, so lasst sich leicht del' durch die Harte des 
Wassers verursachte jahrliche Verlust an Seife (etwa ein Sechstel) hereeh
nen. Nimmt man beispielsweise den monatlichen Verbrauch von Seife in 
London zu 1 000000 KgI'. an, so schatzt man den durch den Gebrauch des 
harten \Vassel's del' Themse verursachten monatlichen Verlust an Seife auf 
230000 Kgr. mehr, als wenn weiches Wasser benutzt worden ware. 

Das ist indessen keineswegs del' einzige N achtheil. Die niedergeschla
genen erdigen Seifen sind mehr odeI' weniger von klebriger Beschaft'enheit 
und haft en an del' Faser mit solcher Zahigkeit, dass man sie durch 
gewohnliche technische Processe nicht entfernen kann. Beim Was chen del' 
Wolle odeI' Seide machen sie die Faser mehr oder weniger undurchdring
lich, so dass sich nachher wedel' Beizen noch Farbstoft'e gehOrig darauf 
fixil'en lassen und eine unregelmassige Fal'benentwickelung daraus erfolgt. 

Wel'den die Seifelosungen n a c h dem Fal'ben angewendet, wie z. B. 
beim A viviren von Tiirkischroth, Walken von W ollenstoft'en etc., so ktinnen 
die niedergeschlagenen erdigen Seifen den fertigen Geweben ein blassgraues 
Aussehen odeI' einen unnatiirlichen Glanz mittheilen und so den Farben
glanz sowohl als den Werth del' Gewebe sehr beeintrachtigen. 
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In ellngen Ftillen konnen erdige Seifell schadlieh \yirken, indem sie 
die Rolle von Beizen annehmen. Es ware z. B. gewagt, beim Bleiehen 
von Daumwollenzeug, das wm Drueken bestimmt ist, Seife anzuwenden 
odeI' gedruckte Zeuge nach dem Wasehen mit Seife wieder zu farben, weil 
alle auf das Ge\yebe niedergeschlagene Kalkscife Farhstoff anziehen wiirde 
und del' weisse Grund dadurch ein gefiecktes Aussehen beklillle. 

Hartes Wasser ist ferner in vielen Fallen illl Farbebade schadlich, 
weil es dem angewandten Farbholze den Farbstoff nul' unvollstandig ent
zieht. Einige Farbstoffe, wie z. B. Alizarin, Coerulein etc., ferner Catechu 
und Gerbstoffe hilden mit den alkalis chen Erden unlosliche Verbindungen 
und kOnnen so niedergeschlugen werden und dadurch zum Theil verloren 
gehen. 

Man darf indessen nicht ausser Aeht lassen, dass die Gegenwart einer 
geringen Menge Kalk beim Farben mit einigen FUl'bstoffen, z. D. mit Ali
zarin, Blauholz, Wau etc. giinstig wirkt, ja sogar nothwcndig ist; aber 
selbst in dies en Fallen ist ein reines Wasser immer vorzuziehen, dem man 
dann die giinstigste Form und Menge von Kalksalzen zusetzen kann. 

Hartes Wasser verursacht in den aus vielen Farbstoffen erhaltenen 
Farben ein mattes Aussehen, sowohl wahl'end des Fltrbens, als auch bei den 
nachfolgenden Watichpl'ocessen. 'Yird die Harte durch Gegenwart von 
erdigen Bicarbonaten verursacht, so verzogert odeI' verhindert sie sogar das 
Farben mit solchen Farhen, die sich nul' in einem sauren Bad entwiekeln, 
wie z. B. Cochenille-Scharlach. 

Hartes Wassel' wirkt aueh schadlich auf Losungen gewisser Beizen, 
l.. B. solcher von Thonerde, Eisen etc., indem dasselbe deren Saure theil
weise neutralisirt und hasische Salze niederschlagt, wodureh natiirlich das 
Beizbad weniger wirksam wird. 

In einigen Fallen ist indessen ein Wasser, das erdige Bicarbonate 
enthtUt, clem rein en \Vasser beim Beizen vorwziehen, weil es eine yiel 
grossere Menge nnlOslichen basischen Salzes auf del' Faser fixirt, wie z. B. 
beim Was chen del' Seide nach dem Beizen mit basischem Ferrisulfat, 
sowie mit Thonerde odeI' Zinnbeizen. 

Ein an erdigen Bicarbonaten reiches Wasser ist nicht tauglich zum 
AuflOsen vieleI' Thcerfarben, wie des l\Iethylviolets etc. Ein Theil del' 
Farhbase wird als theerige Masse nicdcrgeschlagen, und es wird dahei nicht 
nul' Farbstoff Yerschwendet, son del'll es werden aueh in solchen Losungen 
gefarbte Waaren sehr leicht fieckig. 

76. Eisenhaltige Yerunr('inigungell. Auch diese sind bei den 
Farbeoperationen sehr hindel'lld. .Man darf sie in Wasser crwarten, das 
von alten Kohlengruben, Eisengrubcll, eisell- llnd thonerdehaltigem Sand
stein etc. herkommt. Das Abwasser von Torfmooren, sowie iiber Ocker
schichtcn fiiessendes Wasser, enthalt ebenfalls Eisen, wie sich aus dem 
braunen Deschlag von Eiscnoxyd auf den im Strome liegenden Steinen er
schell lasst. Alle sol chen Wasser solI ten streng gemieden werden. 

Um das Wasser auf Eisen l.U priifen, dampft man etwas davon in cineI' 
rcinen Porcellanschale zur Trockenhcit ein. Bleibt dabei ein rothbrauner 
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Riickstand, so wi I'd diesel' gesammelt, in Salzsaure gelost und durch Er
hitzen unter Zusatz von etwas Kaliumchlorat oxydirt. Die Losung wird 
sodann mit einer Losung von gelbem Blutlaugensalz odeI' Rhodankalium 
versetzt. 1st Eisen anwesend, so entsteht dabei im ersten Fall ein blauer 
Niederschlag, im zweiten eine rothe Farbung. 

Da das Eisen gewohnlich als Bicarbonat vorkommt, so wirkt es auf 
die Seifenlosungen nach Art der analogen Kalk- und Magnesiaverbindungen 
ein, und man erhalt dabei ahnliche oder nocb schlimmere Resultate. 

Beim Wollwaschen, Bleichen del' Baumwolle und bei anderen Operationen, 
bei denen alkalische Carbonate in Verwendung kommen, wird Eisenoxyd auf 
die Faser niedergeschlagen. Es ware ganz unmoglich, nachher auf solchen 
Stoffen helle Farben, wie Alizarinroth etc., hervorzubringen: aIle Farben 
wiirden dabei mehr odeI' weniger leiden. Gebleichte Zeuge nehmen einen un
angenehmen gelblichen Stich an und werden dadurch ganz unverkauflich. 

77. A1kalische Carbonate als Vernnreinigullgen. Man trifft oft auf 
Wasser, das koblensaures Natrium fiihrt, besonders in Gegenden, wo dassellbe 
aus Ansammlungen in den unteren Schichten del' Kohlenlager herstammt. Man 
erkennt diesen alkalis chen Zustand des Wassel's mit Hilfe von Lackmuspapier. 

Solches Wasser ist keineswegs schadlich beim Waschen del' Wolle, 
odeI' in Operationen, bei denen alkalische Carbonate Bestandtheile des 
Bades sind, insofern andere schadliche Substanzen fehlen abel' zum 
Zweck des Beizens, Farbens und Waschens gefarbter Stoffe ist es womoglich 
noch schadlicher als Wasser, das erdige Carbonate entMlt. 1st kein 
anderes Wasser erhaltlich, so muss es fiir solche Operationen mittelst 
Schwefelsaure odeI' Essigsaure sorgIaltig neutralisirt werden. 

78. Verunreinigullg durch saure Salze un d freie Saurell. 
Wasser, das von Torfmooren abfliesst, enthalt gewohnlich sogenannte Humus
sauren, und da diese das Eisen sehr leicht angreifen, so kann dadurch auf 
indirecte Weise bedeutender Schaden entstehen. 

Wasser, das aus pyrithaltigen Schieferschichten herriihrt, ist mit 
schwefelsaurem Eisenoxydul verunreinigt. Setzt man dasselbe del' Luft aus, 
so oxydirt sich dieses Salz, Eisenoxyd bleibt als Riickstand, und das Wasser 
enthalt dann freie Schwefelsaure. Blaues Lackmuspapier dient zur Nach
weisung diesel' Verunreinigung. 

Ein solches Wasser ist untauglich zu Waschoperationen, da es die 
angewandte Seife zersetzt. Es wird dadurch Fettsaure frei, die sich leieht 
auf del' Faser niederschlagt. In einigen Farbeoperationen ist saures Wasser 
ebenso schadlich. Kann man solches Wasser nicht meiden, so muss es 
mittelst Soda sorgfaltig neutralisirt werden. 

79. Organisclte Verunreilligungell. Wie solche in Torfmoor
gewassern Yorkommen, werden dieselben in del' Praxis nicht fiir schadliich 
gehalten, ausser wenn das Wasser so stark gefarbt ist, dass dadurch hell 
zu farbendes Material odeI' solches, das man im gebleichten Zustande 
erhalten will, fleckig wird. Bei clem Fehlen unorganischer reducirender 
Karpel' wird elas Vorhandensein yon organischen Korpern bestimmt, inelem 
man eine Lasung von Kaliumpermanganat in geniigender :Menge zusetzt, 11m 
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eine rosenrothe Farbe hervorzubringen, dann mit Schwefelsaure ansauert 
und zum Sieden erhitzt. 1st organische Materie anwesend, so entfarbt 
sich die Losung. 

80. VerUlll'eilligullg durch Schwefelwasserstoff. Diese Verun
reinigung, welche meist durch Zersetzung von Gyps durch organische Stoffe 
entsteht, kommt nur selten VOl'. Ein solches Wasser muss verworfen 
werden, da bei dem Gebrauch von Eisen-, Zinn-, Kupfer- und Bleibeizen 
sich Sulfiire diesel' Metalle bilden, die schwarze odeI' braune Flecken 
hervorbringen. 

Man erkennt den Schwefelwasserstoff dadurch, dass man das Wasser 
leicht mit Essigsaure ansauert und es dann eine Zeit lang in einem ver
schlossenen Kolben an einem warm en Orte stehen lasst. Ein Streifen 
Filtrirpapier, das mit Bleiacetat angefeuchtet ist, wird iiber del' Oberftache 
del' Fliissigkeit befestigt. Die Bildung von braun em Schwefelblei auf dem 
Filtrirpapier zeigt das Vorhandensein von Schwefelwasserstoff an. 

Besonders schadlich sind die Verunreinigungen, die von hOher am 
Flusse gelegenen Fabriken herriihren konnen, z. B. von Papierfabriken, 
chemischen Fabriken, Bleichereien etc. In Farbereien, deren einzige 
Wasserquelle ein Fluss ist, del' durch eine industrielle Gegend lauft, 
muss man daher besonders wachsam sein; denn 0 bschon die Verunreinigung 
von Fliissen durch Fabrikabfalle etc. gesetzlich verboten sein mag, so ist 
die Befolgung des Verbotes in vielen Fallen mit so grossen Schwierigkeiten 
verbunden, dass diese in del' That nul' theilweise beseitigt werden kOnnen. 

81. Verbesserll umI Reilligell tles 'Vassers. Reines Wasser ist 
das erste Erforderniss fiir alle Operationen del' Bleieherei und Farberei. 
Leider steht abel' ein reines Wasser nul' wenigen Industriellen zur Ver
fiigung, und man hat dem dadurch entstehenden vermehrten Nachtheil 
nicht immer die gebiihrende Aufmerksamkeit geschenkt. Die Leiter von 
Bleichereien und Farbereien werden diesen Gegenstand ebcnso schwierig, 
als interessant und wichtig finden. Obschon es verhaltnissmassig ieicht ist, 
kleine Mengen \Yasser zu reinigen odeI' wenigstens zu verbessern, so ist 
doch das technische Problem, gross ere \Vassermassen, wie sie zum 
Farben etc. nothwendig sind, zu reinigen, mit vielen Schwierigkeiten ver
bun den. Diese Reinigung des Vi assers erheischt sowoll1 cine mechanische, 
als auch eine chemische Behandlung. 

82. lUechallische Reinigung. Wo geeignetes Land vorhanden ist, 
wird das Wasser in grosse SammIeI' geleitet und da ruhig stehen gelassen, 
wenn auch nul', urn dasselbe immer in geniigender Menge im Vorrath zu 
haben. W 0 moglich, werden mehrere Heservoirs angelegt, und cs ist vor
theilhaft, das Wasser aus einem Reservoir in das folgende so ftiessen zu 
lassen, dass es dabei soviel wie miiglich dem Einftuss del' Luft ausgesetzt 
ist, z. B. iiber einen Treppenfall. Endlich sollte mall clas Wasser noch durch 
Sandschichten filtriren. Kalk-, Magnesia- und Eisenbicarbonate fiihrendes 
Wasser, auf diese Weise del' Luft ausgesetzt, \yird dadurch theilweise 
chemisch gereinigt; cin Theil del' loslichen Kohlensaure entweicht, und die 
Carbonate werden niedergeschlagen. 
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Die giinstigsten UmsUinde bietet die Lage einer Fabrik an einem 
Flusse, der aus einem unmittelbar obel'halb del'selben liegenden grosseren 
See abfliesst. Die bei stal'ken Regengiissen wie Schneeschmeizen mitge
rissenen festen Korper sink en in dem ruhigen Seewasser zu Boden, und 
del' Abfluss bleibt fast imrnel' klar. 

83. Reinigung durcb Kochen. Die bequerne Eintheilung del' Wasser 
in "weiche" und "harte" ist schon oben beriihrt worden. Die harten Wasser 
lassen sich wieder eintheilen in "voriibergehend harte" und in "bIeibend harte", 
wenn auch die meisten Wasser beide Eigenschaften vereinigen. 

Ein v 0 r ii b erg e hen d 11 a I' t e s Wasser wird durch blosses Kochen 
weich, wenn dieses lange genug fortgesetzt wird, da dessen Harte von 
Magnesia, Kalk odeI' Eisenbicarbonaten herriihrt. Durch das Kochen wird 
die Halfte del' Kohlensaure ausgetrieben, und die unloslichen normalen 
Carbonate schlagen sich nieder. Da diese Reaction nur allmahlich VOl' sich 
geht, so muss das Kochen wenigstens 20 bis 30 Minuten andauern. Es 
ist kaum nothig, zu bemerken, dass diese Methode der Reinigung wegen 
ihrer Kostspieligkeit auf grossere Mengen Wasser nicht angewendet wiird. 

Ein b lei ben d h a I' t e s Wasser erhiilt diese Eigenschaft durch das 
Vorhandensein von Sulfaten del' obgenannten Metalle. Das Kochen hat 
daher wegen del' dabei stattfindenden Concentration des vVassers die ont
gegengesetzte Wirkung: das Wasser wird harter, und es miissen hier 
andere Reinigungsmethoden angewendet werden. 

84. Cltemisclte Reilligung. Was die Reinigung des Wassel's auf 
chemisehem Wege anhetrifft, so Iiegt die erste Schwierigkeit in del' Unbe
standigkeit seiner Zusammensetzung. Durell starke Regengusse und Schnee
schmelzen wird dasselbe Yerdiinnt, durch anhalt end trockenes Wetter dagegen 
concentrirt. Es ist dies besonders mit dem vVasser kleinerer Fliissc del' 
Fall. Wenn man Veranderungen dieser Art mittelst hiiufiger Analysen des 
Wassel's nicht feststellen kann, so ist es rathsam, sofern eine Reinigung 
odeI' Verbesserung in grossern Massstabe nicht stattfindet, dem vVasser solche 
Stoffe zuzusetzen, die keine besonders schadliche 'Virkung haben, welln 
sie auch im Ueberschuss angewendet wurden. In vielen Fallen genugt es, 
den alkalischen Zustand des '''assers, del' von den erdigen Bicarbonaten 
herriihrt, durch Zusatz von Essigsaure so sorgfaltig wie moglich zu neu
tralisiren, z. B. in den meisten Fallen beirn Farben, oder bei del' Auf
losung del' Theerfarben. Eine lUtere Methode, kleine Mengen Wasser zu 
reinigen, die jetzt noch oft beim ,Yaschen von Seide und Wolle etc. angewen
det wird, besteht darin, dass man das vVasser mit Zusatz einer kleinell 
Quantitat Seife siedet, mit odeI' obne Zusatz von Soda, und die sich auf 
del' Oberflaehe ansammelnden erdigen Seifen dureh Abschiiumen entfernt. 
Abel' auch abgeseben yon del' Kostspieligkeit diesl'r Methode, so ist sie 
schon deswegcn ungeniigend, weil del' grossere Theil del' erdigen Seifen in 
fein zertheiltem Zustande in dem Wasser suspendirt bleibt. Auf diese 
Weise verbessertes Wasser bleibt wegen des Alkalis del' zuriickgehaltenen 
Seife nothwendig in alka:lischem Zustande, und die Menge des zuriickblei
benden alkalis chen Carbonats ist, wie leicht ersiehtlich, del' :Menge del' 
elltfernten erdigen Salze aequivalellt: 
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Die Methode del' aHen Farber, dem Wasser des Beize- odeI' Farb
bades Alaun zuzusetzen, dann zu sieden und an die Oberflilche steigenue 
Verunreinigungen abzusehaumen, ist ganz unzuverlassig und daher unbe
dingt zu verwerfen. 

85. Reinigung mittelst Kalk. Methode von CIa r k. Da Kalk
und l\iagnesiaearbonate in Wasser nur bei Vorhandensein von Kohlensaure 
lOslieh sind, so hat man zu ihrer Entfernung ein Mittel anzuwenden, durch 
welches die Kohlensaure gebunden wird. 1m Jahre 1841 sehlug Clark 
hierzu gelosehten Kalk als billigstes und zweckmassigstes Mittel VOl', und 
seine Methode odeI' eine Abanderung llerselben ist noeh allgemein lln 

Gebraueh. Del' chemische Vorgang ist ersichtlich aus del' GleicllUng: 

CaHZ(C03)z + Ca(OH)2 = 2CaC03 + 2HzO. 
Calcinm- Calcium- Calcillm-

bicarbonat. hydroxyd. carbonat. 

Bei Anwendung diesel' Methode zeigen sieh viele Schwierigkeiten, und 
es ist besUindige Aufmerksamkeit und grosse Sorgfalt nothwendig, um ein 
giinstiges Resultat zu erzielen. 

Damit ist abel' nul' die voriibergehende Harte, und auch diese nicht 
vollstandig, entfernt. Ein geringer Riickstand von kohlensaurem Kalk 
bleibt immer in del' Losung. Es ist indessen moglich, zehn Elf tel del' 
voriibergehenden Harte, sowie die Eisensalze und organischen Substanzen 
zum grossen Theil, zu entfernen. In grossem l\Iassstabe vorgenommene 
Versuche haben gezeigt, dass nach del' Kalkmethode ",Vasser von 23 0 Hllrte 
auf 7 0, solches von 15 0 auf 3-4 0 etc. reducirt werden kann. 

Es ist am zweckmassigsten, zur Verbesserung kalres Kalkwasser anzu
wenden, da clieses eine bekannte gleichbleibencle Zusammensetzung hat. Die 
nothige Menge von Kalkwasser lasst sich berechnen, nachdem man mit 
dem Wasser eine Analyse vorgenommen hat, odeI' ist auch auf experimen
tellem Wege zu bestimmen. 1) 

Klares Kalkwasser kmm durch Kalkmileh ersetzt werden, wenn letztere 
sorgfaltig angewendet wird. Ein Deberschuss von Kalk in dem verbesserten 
",Vasser wircl leieht nachgewiesen, indem man es in geringer Menge einer 
filtrirten Abkochung von Cochenille zusetzt. Ein solcher Dellerschuss ver
wandelt die gelbrothe Farbe del' Losung in violett. Auch andere empfind
liche Indicatoren ,vie PhenolphthaleIn lassen ,ich hierzu anwenden. 

Bei del' Anwendung von Clark's urspriinglicher Methode sind grosse 
Wasserbehlilter erforderlich: ein e1'ster, in dem man das Wasser etwa 16 
Stunden lang stehen lasst, damit sich del' niodorgeschlagene kohlensaure 
Kalk auf dem Boden ansammeln kann; ein z,Yeiter, aus dem ldares, vor
her verbossertes Wasser gezogen werden kann; ein dritter als Reserve 

1) Fiir die Heinigung solcher 'Vassermengen, wie sic ein einigermassen he
deutendes Bleicherei- odeI' Fiirhereietahlissement brall"ht, ist <lieses Verfahren wcgen 
der ungeheuren 1Ienge YOIl Kalkwasser sehr liistig. 
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wahrend allfalliger Reinigungen. Jeder Behalter soUte einen fiir wenigstens 
einen Tag ausreichenden Wasservorrath halten kOnnen. 

86. Reinigung mittelst 
C N atron. Zum Zwecke des 

Waschens, odeI' wenn ein leicht 
alkalisches Wasser nichts scha
det, kann man anstatt des ge
lOschten Kalkes bequem N atron 
anwenden, da eine Natronlosllng 
leicht auf eine bestimmte Con
centration gebracht und dem zu 
reinigenden Wasser in der er
forderlichen Menge zugesetzt 
werden kann: 
OaH2( COS)2 + 2NaHO = CaCOa 

+ Na2COa + 2H20. 
Es bleibt dabei die gleiehe 

Fig. 40. Grundriss des Porter-Clark'schen Apparates. Menge Soda in dem gereinigten 
Wasser zuriick, wie wenn das 

reinigende Mittel Seife gewesen ware. Die Misehung wird am besten auf 
50 0 C. erwarmt, um ein sehnelleres Absetzen des Niedersehlages zu er-

A 

Fig. 41. Aufriss des Porter-Clark'schen Apparates. 

zielen. Mechanische Beimengun
gen, auch Eisen, Thonerde und 
erdige Phosphate werden voll
stan dig gefallt. 

Bei der Anwendung von 
Natronlauge wird sowohl die 
bleibende, als auch die voriiber
gehende Harte entfernt, weil die 
vorhandenen Kalk- und Mag
nesiasulfate dureh das in obiger 
Heaction entstehende N atrium
carbonat zersetzt werden. 

Wollte man auf diese Weise 
gereinigtes Wasser zu Z wecken 
benutzen, bei denen ein alkalischer 
Zustand des Wassers vermieden 
werden solI, so kann dasselbe 
vor dem Gebrauch leieht neu
tralisirt werden. 

87. Porter-Clark'sche ]le
thode. Diese Methode unter-
scheidet sieh von del' gewohnlichen 

Clatk'schen Methode nur in der Anwendung verbesserter Apparate, wo
durch eine Ersparniss an Raum, Zeit und Arbeit erzielt wird. 

Fig. 40 und 41 sind Grund- und Aufriss einer Einrichtung zur Lie
ferung von iiber 6000 Liter gereinigten Wassers in der Stunde. 
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Das Kalkwasser wird in dem kleinen, horizontal liegenden Cylinder A 

zubereitet, indem der geloschte Kalk durch den Druck des Wassers. das 
aus dem WasserbeMlter odeI' der Ableitungsrohre zufiiesst, besUindig auf
gewithlt wird. Durch eine in del' "Mitte del' Hohe des Cylinders angebrachte 
Rohre wird das mehr odeI' weniger gesattigte Kalkwasser (eine gesattigte 
Losung entMlt ungefahr 1,4 Gramm Kalk auf 1 Liter), die nocll etwas Kalk 
suspendirt entMlt, in das grosse cylindrische Gefass B gefi.i.hrt, wo del' Kalk 
und das Wasser in schwacher Bewegung erhalten werden, um die Sattigung 
zu vollenden. Beim Steigen des Kalkwassers setzen sich die suspendirten 
Kalktheilchen allmahlich ab, und es geht am obern Ende des Cylinders A 

ein ziemlich klares Kalkwasser in den Cylinder c Uber, wo es fortwahrend 
in genau bestimmter Menge mit dem zu reinigenden Wasser gemischt wird. 
Die Zufuhr beider Theile wird durch Ventile regulirt, die mit Zifferblatt 
und Zeiger versehen sind. In dem Cylinder c wird die .iVIischung in leb
hafte Bewegung gesetzt, um die chemische Wirkung zu erleichtern. 1st 
diese vollendet, so wird das trUbe Wasser durch die Filterpresse D ge
drUckt, in welcher der kohlensaure Kall< die Rolle eines Filters annimmt: 
das geklarte Wasser ist zu sofortigem Gebrauche fertig. 

Will man mit dem eben beschriebenen Apparate sowohl die bleibende, 
als auch die vorUbergehende Harte des Wassel's entfernen, so hat man 
neben dem Kalk aueh noeh kohlensaures Natron oder Natronlauge zu
zusetzen. 

88. )Iethode von Haillet ulHl Huet. Die bei dieser "Methode an
gewandten Reinigungsmittel sind Kalk und Natron; die Kosten belaufen 
sieh dabei auf eirca 2 Pfennig fUr 1000 Liter gereinigten Wassers. 

Del' Reinigungsapparat unterscheidet sich wesentlich von allen andercn 
durch die einfache und zweckll1assige Einrichtung zur Abscheidung und 
Entfernung del' gefallten Verunreinigungen, olme dass sich dabei del' Rei
nigungsapparat verstopft, oder del' Abfluss des WaSsel'S vel'zogert wird. 

Fig. 42 ist die perspeetivisehe Ansicht cines vollsUindigen Apparates, 
in welchell1 taglich ungefahr 200 000 Liter Wasser gereinigt werden 
konnen. Die Reinigung geht VOl' sieh in dem grossen thurmformigen Be
halter A, del' den Hauptbestalldtheil des Apparates ausmacht. Derselbe 
ist in Fig. 43 besonders dargestellt; ein Theil del' Seitenwand ist durch
brochen, um die inn ere Anordnung zu veranschaulichen. Anstatt zwischen 
den filtrirellden Querwanden abwarts zu streichen, was bald eine Verstopfung 
und Verzogerung des Stromes zur Folge batte, tritt das Wasser nach seiner 
.iVlischung mit den reinigenden Stoffen am Boden des BeMlters A ein und 
steigt darin lallgsam, indem es durch die engell Raume zwischen einer 
Reihe von V -formigen Querwlinden einen zickzackftirmigen Weg durchluuft. 
Die Querwande sind unter einell1 Winkel von 45 0 gegen die Seitenwand 
geneigt und ahwechselnd an die entgegengesetzten Seitenwunde des Behal
ters festgenietet. Alle diese Querwande sind gegen die namliche Seiten
wand des Behalters geneigt, wo sie zu einer Reihe von Schlall1mhahnen p 

fiihren. 
Ueber clem KHirgeHlss A sind kleine Behalter angebracht, in clenen 
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die zum Niederschlagen dienenden Mittel gelost werden. Belialtel' B 

enthalt die NatronlOsung, von der man eine bestimmte Menge in einen der 
Behalter c fliessen Iasst, del' eine Kalklosung enthalt. Man giebt der 
Fliissigkeit Zeit, sich zu klaren, wahrend unterdessen der zweite Behaltel' 
c benutzt wird. Die so erhaltene klal'e Natl'onkalklosung lasst man in 

Fig. 42 . Gamet und lin.t·. Wasserroinigungsapparat. 

bestimmter Menge abfliessen, um sich mit dem bei D eintretenden, zu l'ei
nigenden \Vasser in einem besonderen, fiber dem Klargefass A und un
mittelbar unter dem erhOhten Boden angebrachten Behalter zu mischen. 
Das trfibe Wasser fallt durch die Rohre E und tritt am Fusse des Absetz
gefasses in dieses ein. Da der Querschnitt dieses Gefasses sehr gross, der
jenige der Speiserohre D dagegen sehr klein ist, so kann das Wasser in 
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A nUl sehr langsam steigen, so dass sich der l'Iiederschlag beinahe so leicht 
absetzt, als wenn das Wasser in Ruhe ware. Der Zweck der V-fOrmigen 
Querwande ist jetzt leicht ersichtlich. Das Wasser muss in fiachen 
Schichten zwischen denselben hindurchstreichen; die festen Korpertheilchen 
haben nur durch wenige Centimeter zu sink en , urn sich auf den Quer
wanden abzusetzen, welche in der 
That eine sehr grosse Niederschlags
fiache in einem begrenzten Raume 
darbieten. Der Niederschlag gleitet 
in den Winkel gegen die Schlamm
hahue F hinab, durch welche er 
vou Zeit zu Zeit eutfernt wird. 
Wahreud des Steigens wird das 
Wasser allmahlich ldarer und wird 
endlich am oberen Ende von A als 
weiches und vollstandig klares 
Wasser zum Gebrauch abgezogen. 

Del' Reiuigu\1gsprocess geht 
selbstthatig, ohne bestandige Auf
sicht und Anwendung weiterer 
Triebkraft VOl' sich. Es ist wohl 
selbstverstandlich, dass die Menge 
der mit dem Wasser zu mischen
den Natronkalklosung aus einer 
vorher sorgfaltig ausgefiihrten Ana
lyse des Wassel's bestimmt wird. 

Es sind uoch andere Modifi
cationen del' Clark'schen Methode 
in Gebrauch, die sich hauptsachlich 
in del' Ausfiihrung der Klarung 
des Wassel's nach des sen Mischung 
mit den f1tllenden Materialien unter
scheiden; die zwei oben beschrie
benen V orrichtungen diirften aber 
als Typen betrachtet werden kOnnen. 

89. Reinigung des Ab
wassers aus Farbereien. Urn 
sein Geschaft mit Erfolg betreiben 
zu konnen, bedarf der Farber in Fig. 48. Gaillot lind Hlld's Absetzgefflss. 

erster Linie eines reinen Wassers; 
er soUte es daher als seine Pflicht erachten, den Fluss, aus dem er seinen 
Bedarf bezieht, uicht mit schadlichem Abwasser zu verunreinigen, zum 
Aerger und Schaden seiner weniger begiinstigten Nachbarn am unteren Lauf 
des Gewassers. 

Die aus Farbereien herriihrenden Fliissigkeiten sind nicht nul' meistens 
stark gefarbt, sondern sie fiihren auch grosse Mengen (mehr als 1,5 Gramm 



96 Das Was,er ill der Farberei. 

auf 1 Liter) organischer und unorganischer Materie mit sich, sowohl in Sus
pension als in Losung. Ein kleiner Fluss, an dem viele Farbereien liegen, 
sieht gewohnlich triibe und tintenartig aus; das Flussbett wird allmahlich 
von sich zersetzenden, organischen Korpern durchdrungen; faule Geriitche 
steigen auf; das Wasser wird vergiftct, und del' Fluss wird praktisch zu 
einer grossen, offenen Kloake, hasslich fiir das Auge und mehr odeI' 
weniger gefahrlich fiir den Gesundheitszustand del' Umgegend. 

Eine del' einfachsten Mcthoden, diesem Uebel zu steuern, besteht darin, 
dass man alles von den verschiedenen Operationen in del' Farberei her
riihrende Abwasser in zwei odeI' mehr Behalter zusammenlaufen lasst, \YO 

sie sich mischen und gegenseitig niederschlagen. Man giebt dem Nieder
schlag reichlich Zeit, sich abzusetzen, und lasst nur das klare Wasser in 
den Fluss abfliessen. W 0 del' Raum beschrankt ist, konnen Filtersehichten 
von Koks, Sand etc. die Absetzbehaltcr ersetzen. Die Reinigung ist in
des sen vollsUindiger, wenn fallen de Stoffe, wie Chlormagnesiulll und 
Chlorcalcium, Kalk u. dgl. zugesetzt werden. Von diesen ist Kalk viel
leicht das wohlfeilste und wirksamste; diesel' neutralisirt die Sauren und 
rallt die Farbstoffe, Beizen, Seife, albuminose Substanzen etc. 

Dass solch' cinfache Mittel den Zweck in ganz befriedigender Weise 
erfiillen, ist in den grossen Farbereien des Herrn W. Spindler zu Kopenick 
bei Berlin dargelegt, wo aIle Zweige del' Farberei, Druckerei und Appretur 
von Seiden-, Woll- und Baumwollwaaren im Betrieb sind. 

In diesem Etablissement wird, nach Caspari, alles Abwasser in zwei 
grosse SammIeI' geleitet, wo man die sllspendirten Theilchen sich absetzen 
lasst. Das dariiber stehende Wasser ist, wie die Analyse zeigt, stark von 
Alkali- und Eisensalzen, neh8t Gerbstoff und Farbholzextraeten, Fettstoffen, 
Farhstoffen etc. durchdrungen. Nachdem man dasselhe in ein zweites 
Reservoir hat abfliessen lassen, wird es daselbst mit Kalkwasser und einer 
Losung von Chlorcalcium vermiseht; es entstehen Niederschlage, und die 
ganze triihe Mischung wird sodann in noeh grossere SammIeI' iihergepumpt, 
wo derselben zum Absetzen Zeit gelassen wird. Das so erhaltene klare 
Wasser ist nun einfaeh ein hartes Wasser mit einer geringen Menge orga
nischer Suhstanz und wird entweder zur Berieselung von Grundstiicken 
henutzt, odeI' man lasst es durch den Boden in den Fluss sick ern. 

Del' feste Riickstand im erst en SammIeI' wird getrocknet und in Gas
retorten calcinirti derselbe liefert 13 -16 Kuhikmeter Leuchtgas auf 
100 Kilogramm. 

In Bleichereien besteht das Ahwasser aus alkalis chen und seifehaltigen 
Losungen, nebst solchen, die Chlorcalcium, Spuren von Chlorkalk und 
freie Sauren enthalten. Es sind hier also aIle zu gegenseitiger Reinigung 
nothwendigen Elemente vorhanden, wenn die 1\'Iischung in gehOriger Ord
nung und richtigem Verhaltniss vorgenommen wird; das Chlorcalcium sehHicgt 
die Seife16sungen nieder, wiihrend die frcie Saure die alkalis chen Fliissig
keiten niederschlagt und den Chlorkalk zersetzt. 

Eine und dieselbe Reinigungsmethode kann unmoglieh in allen Fahriken 
anwendhar sein; cine von den Herren R. und A. Sanderson &; Compo in 
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Galashiels erfundene Methode, die in allen Wollfabriken dieser Stadt An
wendung findet, ist aber bemerkenswerth, und folgende Beschreibung der
selben mag zeigen, was in dieser Richtung in solchen Fabriken gethan 
werden sollte. 

Das von W ollfal'bereien abfliessende Wasser fuhrt zum Theil feste 
Korper in Suspension, wie Farbholzreste, Fragmente von vVollfaser etc., 
zum Theil losliche in den Abwltssern der Farb- und Beizkufen, sowie in 
Waschwiissern enthaltene Substanzen. Die ReinigungsmethoLie ist daher 
nothwendiger W cise sowohl chemisch als mechanisch. 

Fig. 44 ist del' Grundriss der in del' Fabrik der Herren Sanderson 
erl'ichteten Reinigungsanlage, in del' taglich uber 40 000 Liter Abwasser 
von Waschflussigkeiten und iiber 120 000 Liter Abwasser aus del' Farberei 
zur Behandlung kommen. 

Um die Menge des zu reinigenden Abwassers soviel als moglich zu 
reduciren, werden die von del' Garn- und Stiickwascherei herriihrenden 
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Fig. 44. System von Behiiltern zur Heinigung der Farberei-Abwiisser. 

seifenhaltigen Wasser in der W ollwascherei wieder benutzt. Das Abwassel' 
aus dieser Operation "'inl aIsdann durch ein Sieb in den Absetzbehiilter A 

gepumpt, aus dem es bei einer gewissen Hohe in den grossen SammIeI' Il 

iiberfliesst. Von hier aus wird es in die hOher geIegenen Breibehalter c 
(jeder circa 20000 Liter haItend) gepumpt, wo es mit HiIfe einer Luft
pumpe vollkommen mit einer berechneten Menge Schwefelsliure gel11ischt 
wird. Nachdel11 man hat absetzen lassen, Hisst man die obenstehende 
saure Fliissigkeit zu weiterer Behandlung in den BeMIter E abflicssen. 
Del' niedcrgeschlagene Brei von Fettsubstanz wirel in die Grube D ab
gezogen, deren Boden ein aus Asche, Farbholzabfallen und Sagespanen zu
saml11engesetztes Filter bildet. Hier wird derselbc wahrend ungefiihr einer 
W oche der Filtration iiberlassen; das saure Filtrat wird ebenfalls in den 
Behalter E geleitet. Del' plastische Brei wird an Oelfabrikanten une! 
Seifensieder verkauft. 

Das stark gefarbte Abwasser aus del' Farberei fliesst durch ein Sicb 
in den Absetzbeh~ilter F, von wo aus es in den grosscll Sammler G iiber
fliesst. In diesem Sammler verbinclet sich del' Farbstoff des Farbabwassers 

Hum me I, Farberei und Bleicherei. i 
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theilweise mit den nicht ganz erschOpften Beizen, und diese schlagen sich 
gegenseitig nieder. Del' Behalter H enthalt geloschten Kalk, del' mit etwas 
Farbabwasser aus dem Behalter G gut gemischt ist. 

Mit Hilfe del' Pumpe p werden bestimmte Mengen sauren Brei
wassel'S aus E (etwa 1 Theil), Farbabwassers aus G (etwa 3 Theile) und 
Kalkwassers aus H (etwa 1 Theil) in die hOher gelegenen Reinigungs
beMlter K gehoben, und daselbst vollstandig gemischt. Dadurch wird aller 
Farbstoft' als fiockiger Niederschlag erhalten. Nachdem sich diesel' ab
gesetzt hat, llisst man das beinahe farblose, dariiberstehende IV asser in den 
Behalter 111: abfiiessen; del' Riickstand wird von Zeit zu Zeit in die Grube 
L abgezogen und darin zum Abtrocknen liegen gelassen, bis er eine solehe 
Consistenz angenommen hat, dass er ausgestochen und auf den Abraumplatz 
gebracht werden kann. Das IV asser aus dem Reinigungsbehalter Kist 
schwach alkalisch wegen eines Ueberschusses an Kalk, abel' in dem Be
halter 1\1 wird es dadurch neutralisirt, dass man es mit dem etwas samen 
Abwasehwasser aus del' Farberei vermischt. 

Auf diese IV eise gereinigt, fiiesst das IV asser in den Behalter N iiber 
und geht endlich durch ein Filter in den Fluss 0, klar, neutral und frei 
von Farben, gegen die man Einwendungen machen kiinnte. 

Folgendes ist eine Analyse des Abfiusswassers von Crum Brown: 

Totalgehalt =: =: Ammoniak 
an festen Kiirpern .E.E in Gramm pro IiIL' 
__ pro Lite~ ____ ~ @ __ Liter __ 

Or
ganische 

0,13 

------- ---- - ------ - - ----

Unor
ganische 

0,78 3 

Ais 
solches 
0,003 

Aus Albu
Iminstoifen 
I 0,002 

Gehalt an unorganischen 
festen Kiirpern in Gramm 

pro Liter 

K 2Cr20 7 • 

CaSO. . 
CaCOs . 
Na2S0 •. 
NaCl .. 

0,006 
0,11 
0,:32 
0,:29 
0,06 

Die Triibung wird gem essen durch die Menge von Kaolin (angegeben 
in Gramm fiir je 7 0 Liter), die, dem rein en IV asser zugesetzt, dieses 
ebenso triib machen, wie das zu untersuehende IV asser ist. 

Die Farbung wird gem essen durch die Menge von Ammoniak (an
gegeben in Hundertsteln eines Gramm fiir je 70 Liter), die, dem rein en 
IV asser zugesetzt, mit Nessler's Reagens eine Farbung geben, die mit der 
des zu untersuchenden IV assers so nahe wie moglich iibereinstimmt. Die 
Farbe des Abfiusswassers ist eine schwach braungelbe. 

Diese Analyse zeigt, dass mit Ausnahme einer kleinen Menge Kalium
bichromat die Korper, die noeh in dem Abwasser, wie es in den Fluss 
eintritt, vorhanden sind, die gewohnlichen Beimengungen des natiirlichen 
Quell- und Flusswassers sind. 

Zur Erlauterung del' oben beschriebenen Methode mag angefiihrt 
werden, dass ein Theil des Kalkes zur Neutralisation des sauren Brei·
wassel'S dient, wahrel1l1 del' Ueberschuss desselben die Hydrate del' Metall-
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oxyde in dem Beizeabwasser niederschHigt, worauf sich diese sogieich mit 
irgend einem gegenwartigen Farbstoff verbinden und denselben nieder
schlagen. Man sieht, dass alle verlorenen Substanzcn aus den verschie
denen Operationen zu ihrer gegenseitigen Zcrsetzung und Entfernung aus 
dem Abwasser zu Nutze gezogen werden, che dieses in den Fluss ablauft. 

In der Fabrik des Herrn E. Schwamborn in Aachen wird das Ab-
wasser aus der Rohwolhrascherei, sowie 
Tuches, mittelst Kalk niedergeschlagen. 
getrockneten Niederschlages ist folgende: 

Wasser. 
Kalk und Eisenoxyd 
Fettkorper . 
W oBfaser etc. 

yom Walken und Waschen des 
Die Zusammensetzung des luft-

3,11 Procent, 
18,47 
71,96 

" 6,46 
" 

Mit Kohle vermischt, dient dieser Niederschlag zur Zubereitung von 
Leuchtgas. Obschon bei dieser Methode die Kalisalze der Rohwolle ver
loren gehen, so schlitzt man doch, nach Abzug der Herstellungskosten, den 
Wiedergewinn auf 30 Pro cent des Werthes der beim Walken verbrauchten 
Seife. In anderen Fabriken wird der Niederschiag zur Wiedergewinnung 
von Fett verwendet. 

Die Ersparniss, die man bei allgemeiner Befolgung einer Methode, wie 
die oben beschriebene, erzielen konnte, wiirde sich bei 500 Millionen 
Kilogramm Tuch, die nach den statistischen Tabellen jahrlich in Europa 
gewalkt werden, auf nahezu 100 Million en Kilogramm Kalkseife von 
obiger Zusammensetzung belaufen. 

7* 



DIE THEORIE DES :FARRENS. 

x. Farbstoff lInd Beize. 

90. 3Iaterial und Fal'bstoffe. Die zwei wesentlichsten Elemente, 
mit denen sich der Farber zu befassen hat, sind erstens das :Material, 
welches gefarbt werden soll, zweitens der Farbstoff, der die gewiinsehte 
Farbe hervorbringen soll. Was Ersteres anbetrifft, so ist unsere Auf
merksamkeit auf die Gespinnstfasern beschranl<t, und es ist schon gezeigt 
worden, dass unter diesen grosse Verschiedenheiten bestehen, sowohl in 
Beziehung auf ihre physikalischeu als auch chemischen Eigenschaften. 
Man darf daher erwarten, dass ihr Verhalten gegen die Farbstoffe eben
falls ein verschiedenes sein werde. Dass dies in del' That der Fall ist, 
kann man sich leicht durch folgenden einfachen Farbeversuch iiberzeugen. 

Drei Stiicke reiner weisser Textilstoffe - Wolle, Seide und Baum
wolle - werden in eine massig starke, wasserige L6sung von angesauertem 
Indig - Carmin eingetaucht und darin durch Riihren in bestandiger De
wegung erhalten, wahrend die Fliissigkeit allmahlich bis zum Siedepunkte 
erhitzt wird. Werden sodann die Stiicke herausgenol1lmen und gut in 
Wasser gewaschen, so haben dieselben nachher ein l1lerlnvi'lrdig verschie
denes Aussehen: die Wolle und die Seide sind gefarbt und zwar hell
odeI' dunkelblau, je nach del' :Menge des angewandten Farbstoffes, wahrend 
dagegen die Baul1lwolle ungefarbt odeI' hOchstens Ieicht missfarbig er
scheint. Wiederholt man den Versuch mit vielen und anderen Farb
stoffen, wie Fuchsin, :Methylviolett u. s. w., so bemerkt man ahnliehe 
Verschiedenheiten. 

:Man ist dariiber noeh nicht im Klaren, was die eigentliche Ursaehe 
dieses auffallenden Unterschiedes ist, den die verschiedenen Textilfasern 
in ihrem Verhalten gegen die Farbstoffe an den Tag legen. Mehrere 
Theorien sind dariiber aufgestellt worden, abel' keine derselben hat all
gemeine Zustimmung gefunden. 

Einige behaupten, dass die animalischen Fasern gewisse Farbstoffe 
wegen ihrer ehel1lischen Affinitat zu denselben anziehen, und dass sie sich 
wahrend des Farbeprocesses wirklich mit dem losIichen Farbstoffe ver
einigen und damit ein unlosliches, gefarbtes Product bilden. Die Baum
wolle, sagen sie, wird nicht gefarbt, weil sie zu sol chen Farbstoffen keine 
chemische Verwandtscbaft hat. Dies ist die rein chernischc l'heorie des 
Fiirbens. 
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Die Gegner diesel' Theorie machen dagegen mit Recht den Einwurf, 
dass zwei grundsatzliche Merkmale des Stattfindens einer chemischen Ver
bindung dabei ganzlich fehlen, namlich die Verbindung von Faser und 
Farbstoff nach chemischen Aequivalenten und das Versclnvinden del' be
sonderen Eigenschaften beider Theile. 

Del' Versuch zeigt, dass die thierische Faser grosse oder kleine 
Mengen von Indig-Carmin anzuziehen vermag, und in beiden Fallen gut 
gefarbt wird mit dem einzigen Unterschiede einer grosseren odor kleineren 
Intensitat del' Flirbullg. Es ist nicht das milldeste Allzeichen einer Ver
bin dung nach chemischen Verhaltnissen vorhanden, wie es bei del' Bildung 
von Berlinerblau durch die· gegenseitige Einwirkung von Eisenchlorid auf 
gelbem Blutlaugensalz del' Fall ist. 

IYas den z\yeiteu Theil des Einwurfes betrifft, so ist zwar das von 
del' Faser angezogene, los 1 i c h e Illdig-Carmin auf del' Faser ill Wasser 
scheillbar un los 1 i c It geworden, abel' es kann davon leicht wieder ent
fernt werden, z. B. durch Erhitzell mit einer verdiinntell Losung von 
Soda ohne Veranderung seiner Eigenschaften, und die entfarbte Faser 
ist dieselbe wie yorher. 

Diejenigen, welche die me c han i s c he The 0 ri e des Far ben s 
befiirworten, erklaren die vorstehenden Thatsachen, indem sie hehaupten, 
dass die thierische Faser sich auf Grund einer rein physikalischen An
ziehung zwischen dem Indig - Carmin und del' Faser gefarbt habe. Die 
thierischen Fasern, sagen sie, sind sehr porose und absorhirende Korper, 
der Farbstoff ist in die Suhstanz der Faser eingedrungen, und wird dort 
im unveranderten Zustande festgehalten. 

Nach diesel' Theorie lost sich die ganze Frage in eine solche von 
Oberfiachenanziehung auf, und del' Vorgang ware somit mit demjenigen 
identisch, welcher stattfindet, wenn eine schwache Lasung desselben Farb
stoffes durch Filtriren durch Thierkohle entfarbt wird. 

1m Ganzen scheinen mehr Umstande zu Gunsten del' mechanischen 
Theorie des Farbens zu sprechen, obschon nicht verneint werden kann, 
dass eine Veranderung in del' chemischen Zusammensetzung einer Faser 
ihr Verhalten gegen gewisse Farbstoffe wesentlich beeinflussen kann. Das 
auffallendste Beispiel hierzu ist die Veranderung del' Baumwolle in Oxy
cellulose durch die Einwirkung von unterchloriger Saure (S. 8). 

91. KOl'pel'i'al'bell llud Fal'bstoffe. Kehren wir jetzt zur Betl'achtung 
des zweiten, fiir den Farber wesentlichsten Elementes, den Farbstoffen, 
zuriick, so finden wir, dass die zu diesel' Klasse gehorenden Korper so
wohl in ihren physikalischen als chemischen Eigenschaften so ausser
ordentlich variiren, dass sie sich sogar zu derselben Faser verschieden 
verhalten. 

Behandelt man zwei Stiicke Wolle in besonderen Gefassen, das eine 
mit einer FuchsinlOsung, das andere mit Alizarin, so wird das erst ere 
roth gefarbt, wahrend das letztere nul' eine braunlichgelbe Missfarbe von 
keinem praktischen Werthe annimmt. 
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Wird ein drittes Stiick W o11e zuerst in einer Losung einer geeigneten 
Menge schwefelsaurer Thonerde und Weinstein erhitzt, dann gut ge
waschen und mit Alizarin und Wasser (solches, das etwas kalkhaltig ist, 
ist vorzuziehen) gekocht, so nimmt dasselbe eine hellrothe Farbe an. 

Substituirt man andere metallische Salze, z. B. Kaliumbichromat, 
Zinnchloriir, Ferrosulfat u. dgl., fiir das Aluminiumsulfat, so Hirbt sich 
die W o11e in anderen Farben, namlich Bordeauxbraun, Orange, Pur
pur etc. 

Macht man ahnliche Versuche mit Fuchsin, so erMlt die W o11e 
immer eine mehr oder weniger ahnliche fuchsinrothe Nuance. 

Aus dies en Experimenten ist ersichtlich, dass Fuchsin und Alizarin 
ganzlich verschiedene Farbeeigenschaften besitzen; diese beiden Korper 
sind in del' That die Typen zweier verschiedener Klassen von Farbstojfen. 

Die Glieder del' einen Klasse sind g e fa l' b t e K 0 r per 0 del' K 0 r per
f arb en, in denen die Farbe vo11ig entwickelt ist, und man hat sie nul' 
auf del' Textilfaser in mehr oder weniger unverandertem Zustande zu 
fixiren, um letztere zu far ben. Man kann solche Farbstoffe zweckmassig mit 
dem N amen "m 0 n 0 g e net i s c he" Farbstoffe bezeichnen, da sie hOchstens 
verschiedene Abstufungen e i n e r und derselben Farbe hervorbringen kOnnen. 
Zu diesel' Klasse gehoren Fuchsin, Indigo, OrceIn (Orseille), Pikrinsaure, 
Methylgriin etc. Die Glieder diesel' Klasse konnen loslich (Fuchsin), 
odor unloslieh (Anilinschwarz), organisch (Indigo) odeI' unorganiseh (Ultra
marinblau) sein. 

Obschon die Glieder del' anderen Klasse von Farbstoffen im Allge
meinen gefarbt erseheinen, so ist dies dennoch keine wesentliche Eigen
schaft derselben, und wenn diese auch vorhanden ist, so fehIt es ihr ge
wohnlich an IntensiUit, und sie steht durchaus in keiner nothwendigen 
Beziehung zu den durch ihre Anwendung erhaltenen Farben. In del' 
Regel muss man sie als far ben d e G run d s t 0 ff e betrachten, welehe 
fahig sind, mehrere Farben, d. h. sehr verschieden gefarbte Korper 
hervorzubringen, je nach den Mitteln, die man zur Erzeugung der letzteren 
anwendet; man kann sie daher mit dem geeigneten N amen "p 0 1 Y g en e -
tis c he" Farbstoffe bezeichnen. Zu dieser Klasse gehiiren HamateIn 
(Blauholz), Alizarin (Krapp), GalleIn etc.!) 

Man konnte aus dem Gesagten schliessen, dass im Allgemeinen die 
Art del' Anwendung diesel' zwei Klassen von Farbstoffen beim Farben 
sehr verschieden sein miisse. Das ist abel' nul' theilweise del' Fall, da 
die Grenze zwischen monogenetischen und polygenetischen Farbstoffen in diesel' 
Hinsicht nieht scharf bezeichnet werden kann; es giebt Farbstoffe, welche, 
so zu sagen, auf del' Grenze stehen. Einige monogenetische Farbstoffe, 
z. B. Alizarinblau, CoruleIn u. a., vereinigen die Eigenschaften von fiir
benden Grundstoffen und wahren Korperfarben. Die Art ihrer Anwendung 
auf die Gespinnstfasern ist die namliche, wie die del' polygenetischen Klasse, 

1) Kacll del' iilteren Bezeichnung von Bancroft sind die Farbstoffe entweder 
sub s tan t i v oder a dj e c t iv, je nachdcm dieselben direct farben oder ciller Bcize 
bedlirfell. 
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sie konnen abel' nul' verschiedene ~uancen einer und derselben Farbe 
hervorrufen; man kann sie aber auch nach speciellen Methoden anwenden, 
wie man solche bei gewissen monogenetischcn Farbstoffcn, wie z. B. bei 
Indigo, gebraucht. 

Die Anwesenheit der Faser in dem dritten del' oben angefiihrten 
Versuche ist keine wesentliche Bedingung fiir die Entwickclung der Farbe, 
wie sich leicht durch folgenden Versuch zeigen Hi-sst: Eine verdiinntc 
Losung von schwefelsaurer Thonerdc wird durch Neutralisiren eines 
Theiles ihrer Schwefelsaure mittelst Soda etwas basisch und mehr empfind
lich gemacht; del' noch IdareJl Uisung wird sodann etwas Alizarin zuge
setzt und die Mischung energisch geschiittelt oder ein wenig erwarmt. 
Es bildet sich bald cin rothgefarbter Korper in Form eines unloslichen 
Niederschlages, besonders wenn zugleich ein Kalksalz anwescnd ist. Der 
Farbstoff scheint in diesem Falle mit del' Thonerde odeI' mit einem sehr 
basischen Thonerdesalze eine chemische Verbindung einzugehen. 

Analoge, aber vel'schieden gefarbte Niederschlage werden erhalten, 
wenn Abkochungen von Co chenille , Gelbbeel'en, mauholz etc. fUr das 
Alizarin substituirt werden, oder wenn die schwefelsaure Thonerde durch 
Losungen anderer metallischer Salze ersetzt wird. Auf diese Weise her
vorgerufene Niederschlage sind die wirklichen Farben odeI' Korperfarben, die 
man aus den polygenetischen Farbstoffen erhalten will; gctroclmet, ge
mahlen und mit gekochtem Oele etc. gemischt, werden sie in der Malerei 
als Lac k e angewendet. Es ist aber nicht del' einzige Zweck des Farbens, 
diese farbigen Niederschlage odeI' Lacke hervorzubringen, sondeI'll sie auch 
zugleich auf dem zu fiirbenden Materiale zu fixiren, ohne Anwendung eines 
Bindemittels wie gekochtes Oel. 

Urn dies zu bewerkstelligen, sind in der Regel zwei Operationen er
ford erlich, namlich das 13 e i zen und das Far ben. 

92. Das Heizen. Das Beizen hat zum Zweck, auf clem Textilstoff 
moglichst fest und dauerhaft einen solchen Korper niederzuschlagen und 
zu fixiren, del' fahig ist, sich mit dem nachher zu verwendenden Farbstoff 
zu verbinden und denselben im unlOslichen Zustande auf del' Faser nieder
zuschlagen. Man nennt diese Operation odor Reihe von Operationen den 
13 e i z pro c e s s, und die metallischen SaIze odeI' andere Substanzen, die 
dazu verwendet werden, heissen Beizen (mordants), eine Benennullg, die 
von del' friiheren Anschauung herstammt, dass die Wirkung diesel' metal
lischen Salze auf ihren atzenden Eigenschaften beruhen, wodurch die Ober
Mche und daher die Anziehung del' Faser auf die Farbstoffe vergrossert 
und ihr Eindringen in die Faser erleichtert werde. Die wesentliche 
Wirkung del' 13eizen ist abel' ullzweifelhaft chemischer Natur. Die Art 
und Weise der Anwendung del' Beizen wechselt mit der Natur und dem 
Zustande des zu farbenden :Materials, mit del' Natur des angewandten Farb
stoffes und del' Beizen 8elb8t, dem besollderen Effect, den man erreichen 
will, u. s. w. 

Die Methode, die bei del' W 0 11 fa s e r gewolmlich angewendet wird, 
besteht darin, dass man die Faser mit verdiinnten Losungen metallischer 
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Salze kocht, oft mit Zusatz von sauren SalzeI1, wie Weinstein u. dgl. 
Es tritt dabei eine theilweise Zersetzung del' metallischen Salze ein, cin
geleitct und verstarkt durch die Verdiinnung und El'warmung del' Losung, 
sowie durch den Zusatz von dazu bcitragenden Sauren und Salzen, theil
weise auch durch die Anwesenheit del' Faser selbst. Was eigentlich wahrend 
dieses Vorganges auf del' Faser niedergeschlagen wird, ist in den meisten Fallen 
noch Gegenstand del' Vermuthung, da die dabei vorkommenden chemischen 
Reactionen bis jetzt nul' unvollkommen untersucht worden sind. 

Obgleich del' Name Beize gewohnlich nul' den als solche angewendeten 
metallischen Salzen beigelegt wird, so ist dennoch im weitesten Sinne des 
Wortes jeder Korper eine Beize, del' in Verbindung mit einem gegebenen 
Farbstoffe auf del' Faser fixirt ist. In dem angefiihrten FaIle, in welchem 
die Wolle mit alizarinrother Farbe gefarbt wurde, nimmt man an, dass sich 
wahrend des Abkochens del' Wolle mit Weinstein und schwefelsaurer Thon
erde das letztere Salz zersetzt und die Beize sich auf del' Faser als un
lOsliche Thonenle oder als basisches Aluminiumsulfat niedergeschlagen 
habe; in dem nachfolgenden Farbbade verbindet sich diesel' Niederschlag 
mit dem Alizarin, . wodurch ein rothgefarbtes Product oder Lack entsteht. 

Seide und Wolle haben viele iibereinstimmende Eigenschaften; die Seiden
faser wil'd daher auf ahnliche Weise gebeizt wie die Wolle; hohe Temperaturen 
werden abel' in del' Regel dabei vermieden, und es geniigt ein blosses 
Liegenlassen in einer concentrirten Losung eines metallischen Salzes mit 
nachfolgendem Waschen mit Wasser. Wahrend des Eintauchens absorbirt 
die Seide das metallische Salz mehr oder weniger unverandert, abel' 
wahrend des nachfolgenden \Vaschens wil'd das aufgenommene Sal:z in Folge 
del' blossen Vel'diinnung mit \Vasser dissociirt, und es schHigt sich inner
halb del' Substanz del' Faser ein unlOsliches basisches Salz nieder. 

Die Methoden, B au m w 0 11 e zu beizen, sind gewolmlich verwickelter, 
da die Baumwollfaser nicht wie Seide und Wolle die Eigenschaft be8itzt, 
metallische Salze durch blosses Kochen in ihren Losungen zu zersetzen, 
auch nicht so poros ist wie jene. In einigen Fallen widllt man metallische 
Salze, deren Bestandtheile unter gegebenen Bedingungen sich leicht trennen, 
wie die Acetate des Eisens und Aluminiums, und es geniigt, naeh 
dem Eintauchen del' Bau1l1wolle in ihre Losungen und Entfel'l1ung des 
Ueberschusses, dieselbe zu troeknen und sie sodann auf einige Zeit einer 
geeigneten warm en und feuchten Luft auszusetzen. 

Essigsaures Eisenoxydul absorbirt sehr begierig Sauerstoff aus del' 
Luft und verwandelt sich dadurch in ein sehr schwerlOsliches Salz: 

2Fe(C2H40 2)2 + 0 + H20 = Fe2(C2H30 2MOH)2 
Ferroacetat Basisches Ferriacetat 

In den meisten Beizprocessen, sowohl von Seide und W o11e als 
auch von Baumwolle, wird indessen ein Metalloxyd odeI' ein basisches 
Metallsalz auf del' Faser niedergeschlagen mit entsprechendem Freiwerden 
von Saure odeI' Bildung eines sauren Salzes, und del' Beizprocess dauert 
nur so lange fort, als es die bestandig sich vermehrende Sauremenge erlaubt, 
d. h. bis sich ein den neuen Bedingungen entspreehender Gleiehgewichts
zustand einste11t. 
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Del' Vortheil, die essigsauren lVIetalloxyde als Beizen fiir Baumwolle 
zu gebrauchen, besteht darin, dass die freigewordene Saure die Faser 
nicht angreift und ihre Festigkeit nicht vermindert, was mit anderen Salzen 
leicht del' Fall ist; die Essigsaure verfiiichtigt sich unter geeigneten 
Warme- und Feuchtigkeitsbedingungen rasch, und es findet ein vollkom
menes Niederschlagen des eigentlichen beizenden Ktirpers auf die Faser statt. 

In einigen Fallen wird beim Beizen yon Baumwolle die Anwendung 
von essigsauren Salzell und das oben beriihrte einfache Aussetzen an die 
atmosphiirischen Einfiiisse del' Luft odeI' das "Hangen" vermiedel1, entweder 
aus tikonomischen Griinden, odeI' wegen gewisser praktischer Schwierig
keiten. Beill1 Trocknen von baunmollcnem Garn z. B. bringt die un
gleichftirll1ige Zersetzung des Acetates unregelmassige Fllrbung hervor. So
gar wo Acetate anwendbar und yorzuziehen ,,-aren, wird dun:h das Hangen 
l1icht immer die mtiglichst grosse Menge von Beize auf del' Faser fixirt. In 
solchen Fallen werden andere 1\Iethoden zur Entfernung del' Saure ange
wendet, und es werden sogar andere Beizcn benutzt. Die Beizbase 
kann durch Amycndung eines schwachen Bades von Ammoniak, kohlen
saurem Kalk, kohlensaurell1 Natron etc. auf del' Faser fixirt werden odeI' 
auch durch Anwelldung solcher alkalischel' Salze, \yelche nicht nul' Saure 
entfernen sondcrn auch mit del' Base unltisliche Verbindungen eingehen. 
z. B. kieselsaures, phosphorsaures, arsenigsaurcs Natron u. dgl. Diese Me
thode findet Anwendung in del' Kattundruckerei bei del' Operation 
des Kuhkothens, welchc nach del' Operation des Hangens und VOl' dem 
Farben vol'genommen wird. 

Wird die Beize in alkalischel' Ltisung angewendet, z. n. Zinnoxyd 
als zinnsaures Natron, so ist zu ihrel' Fallung auf die Faser ein schwach 
saures Bad (Sclmefelsaure) erfol'derlich. Diese 1\1ethode wird hiiufig in 
der Baumwolldruckerei ange\Yendct. 

Eine fernere l\Iethode, die Beize auf Geweben zu fixiren, ist die des 
Dam p fen s. Diesclbe wird in Druckereien von baumwollenen, wollenen 
oder seidenen Geweben angewendet, 11m ein gewisses Muster hervorzubringell. 

In den beriihrten Mustern wird ein Gemenge yon polygenetischem 
Farbstoff (z. n. Alizarin) und Metallsalz (z. B. essigsaure Thonerde) auf 
das Gewebe gedruckt. dieses sodann getrockllet und in einem geschlossenen 
Kasten dem Einfiusse von Dampf unterworfen. Wahrend diei:ies Dampfungs
processes winl das als Beize angewendete l\letallsalz zersetzt; eine gewisse 
Menge del' Saure wird ausgetrieben, und das riickstandige Oxyd odeI' 
,basische Salz auf der Faser fixirt. Bei del' angewendeten hohen Tem
peratur entste11t ausserdem gefiirbtes Pigment durch Verbindung von Farb
stoff und Beize, welches sieh zu gleicher Zeit auf del' Faser festsetzt. 

Die Operationen des Beizens und Farbens werden auf altnliche Weise 
verbunden, wenn man W ol1e mit gewissen Farbstoffen farben will, da die 
W ollfaser die Eigenschaft besitzt, saure Ltisungen von Farblacken zu zer
setzen, und letztere so gar im ungeltisten Zustande anzuziehen und mecha
nisch zu fixil'en, wenn dieselben fein zertheilt sind. 
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93. Saure und basische Farbstoffe. In obigen Fallen, in denen poly
genetische Farbstoffe angewendet werden, habcn die wirklichen, auf del' 
Gespinnstfaser fixirten Bcizen einen mehr oder weniger basischen Charakter; 
wie schon bemerkt, sind es 1\1eta11oxyde oder basische 1\1eta11salze, und 
obschon die sauren Farbstoffe nieht wirklich Sauren sind sondern vielmehr 
Korper alkoholischer oder phenolartiger Natur, so besitzen sie denl10ch 
die Eigenschaft del' Sauren in geniigendem Grade, urn sich mit jenen oder 
andel'en Basen zu yerbinden. Es ist in der That nicht ullwahrscheinlich, 
dass del' Farbstoff und die Beize (wo diese nothig ist) immer in einer 
solchen bestimmten Beziehung zu einander stehen miissen. AIle bis jetzt 
bekannten, polygenetischen Substanzell besitzen den beriihrten sauren, 
Charakter. 

Es ist oben bemerkt worden, dass Baumwolle dul'ch Eintauchen in 
eine heisse Losung von Indig-Carmin oder Fuchsin nicht auf die Dauer 
gefarbt wird. Insofern als del' letztgenannte Farbstoff ein, wenll auch 
unlOslicher, rothgefarbter Korper ist, kann er als dem Alizarinroth analog 
betrachtet werden, d. h. als ein Pigment, das eine Vel'bindung von Thon
erde und Alizarin ist. Es fragt sich nun, ist derselbe auf ahnliche Art 
zusammengesetzt? ist derselbe das Resultat einer Verbindung eines basischen 
Korpers mit einem zweiten, der den Charakter einer Saure hat? Das Ex
periment bejaht die Frage und beweist, dass das Fuchsin eine chemische 
Verbindung einer farblosen Basis Rosanilin mit Salzsaure ist. Dasselbe 
scheint daher eine Zusammensetzung zu besitzen, die einigermassen der des 
Alizarinroths analog, abel' von entgegengesetztem Charakter ist. 1m Fuchsin 
liegt die Farbekraft in dem basischen Bestandtheil (Rosanilin) der Ver
bin dung , wahrend dieselbe im Alizarinroth in dem sauren Bestandtheil 
(Alizarin) zu find en ist; dennoch ist in beiden Fallen del' andere Bestand
theil ebenso nothwendig zur Darstellung eines gefarbten Karpel's. Solche 
Bet1'achtungen fiihren dazu, sa u l' e und bas i s c h e Farbstoffe von ein
ander zu unterscheiden, und man darf schliessen, dass, wenn die erste1'en, 
wie wir gesehen haben, basische Beizen erfordern, die letzteren wahr
scheinlich saure Beizen erfordern werden. Unter den zahlreichen mono
genetischen Farbstoffen giebt es eine ausgedehnte Klasse von sauren Fa1'bstoffen, 
die in ihrer chemischen Zusammensetzung betrachtlich von denen ab
weichen, die wie Alizarin einen alkoholischen odeI' phenola1'tigen Cha
rakter besitzen. Sie enthalten die Atomgruppe HS03 , sind mehr oder 
weniger den sauren schwefligsauren Salzen analog, und man hat sie Sulfo
sauren genannt. Zu dieser Klasse gehOren Indig-Carmin, Croce'in - Sehar
lach etc. Einige Farbstoffe, z. B. Indigotin, kannen als vou neutral em 
odeI' indifferentem Charakter betrachtet werden. 

Bei clem Versuche, Fuchsin auf Baumwolle zu fixiren, entsteht die 
Frage, ob sich das farblose Rosanilin mit irgend einer andereu Saure als 
Salzsaure verbiuden werde, urn eine unlosliche rothe oder andel's gefarbte 
Ve1'bindung zu erzeugen; ob es im Staude sci, einen Lack zu bilden. 1st 
das del' Fall, so wird die nachste Frage sein, ob die erforderliche Slimre 
fiihig sei, auf Baumwolle auf eine solche Weise fixirt zu werden, dass sie 
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sich noch mit Rosanilin verbinden kann. Del' Versuch zeigt, dass solche 
Sauren, z. B. in del' Gerbsaure vorhanden sind. Wird eine Fuchsinlosung 
mit einer Losung von Gerbsaure (die entweder frei, odeI' mit einem Alkali 
neutralisirt sein darf) gemischt, so entsteht ein Niederschlag von unloslichem 
rothgefarbtem, gerbsaurem Rosanilin. Baumwolle zeigt eine natiirliche An
ziehung fiir Gerbsaure, so dass diese nach dem Eintauchen in ihre Losungen 
durch Waschen nicht leicht entfernt werden kann. Urn daher Baumwolle 
mit Fuchsin zu farben, geniigt es, dieselbe auf einige Zeit in einer Losung 
von Gerbsaure liegen zu lassen und sie sodann nach dem Trocknen in eine 
Losung von Fuchsin zu bringen. Das so auf del' Faser erzeugte rothe 
gerbsaure Rosanilin besitzt indessen nicht den Charakter absoluter Un
losllchkeit, besonders in alkalischen und seifcnhaltigen Fliissigkeiten, so 
dass die Farbe nicht als ganz befriedigend angesehen werden darf. Abel' 
wie nach Obigem gewisse alkalische Salze zur besseren Fixirung del' basischen 
Beizen auf BaumwolIe benutzt werden konnen wegen del' darin enthaltenen 
Saure, so Mnnen hier gewisse metallische Salze zur Fixirung solcher Sauren 
wie Gerbsaure dienen, abel' in diesem FaIle wegen del' darin enthaltenen Base. 

Wenn man z. B. Fuchsin auf BaumwolIe anwendet, so erhalt man 
eine in siedenden SeifenlOsungen viel haltbarere Farbe, wenn man die mit 
Gerbsaure praparirte BaumwolIe VOl' dem Eintauchen in die Fuchsinlosung 
durch eine Losung eines Antimon- odeI' Zinnsalzes, z. B. Brechweinstein 
odeI' Zinnchloriir, zieht. Die Gerbsaure wird dadurch in sehr unloslicher 
Form als gerbsaures Antimon odeI' Zinn auf del' BaumwolIe fixirt. 

Saure Beizen, die auf gleiche Weise wirken wie Gerbsaure und die 
basischen Farbstoffe auf BaumwolIe fixiren, sind nicht zahlreich; es ge
horen dazu die Oelsaure und andere Fettsauren. Es ist bemerkenswerth, 
dass Farbsloffe von saurem Charakter (z. B. Alizarin), auf BaumwolIe 
fixirt, sich gegen basische Farbstoffe eben falls als Beizen verhalten konnen. 
Alizarinpurpur und Alizarinroth auf Baumwolle lassen sich leicht mit Me
thylviolett, Fuchsin etc. farben, N och auffalliger tritt diese Erscheinnng 
bei mit Chrysamin und einigen anderen von Benzidin sich ableitenden 
Farbstoffen gefarbter Baumwolle auf. Bisher haben aIle sauren Beizen, 
die angewendet worden sind, urn auf Gewebe irgend welchen besonderen 
basischen Farbstoff zu fixiren, nul' verschiedene Farbentone hervorgebracht. 
Basische Farbstoffe sind daher aIle monogenetisch. 

Da abel' Oelsaure sowohl als Gerbsaure sich nicht nul' mit 0 l' g a
n is c hen Farbbasen auf die eben beschriebene Weise verbinden Mnnen 
sondeI'll aueh mit gewissen MetalIoxyden (u nor g ani s c hen Basen) unlos
liche Verbindungen eingehen, so konnen sie, wie es auch in del' That ge
schieht, als Fixirungsmittel fiir letztere benutzt werden, wie die alkalischen 
Phosphate, Arseniate etc. 

Eine gewohnliche Methode, z. B. BaumwolIe schwarz zu farben, be
steht darin, dass man die Baumwolle vorerst mit einer Losung von Gerb
saure (Abkochung von Sumach u. dgl.) nnd hierauf mit einer Losung eines 
Eisensalzes (Ferrisulfat) sattigt. 

Die Beize (Eisenoxyd) wird auf diese Weise mit Hilfe del' Gerbsaure 
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auf der Baumwolle fixirt. Die so gebeizte Baumwolle kann nun in eimer 
Abkochung von Blauholz gefarbt werden. 

Ein anderes Beispiel derselben Art bietet die Methode, die man beim 
Tiirkischrothfarben befolgt. Die Baumwolle wird vorerst mit Oelsaure odeI' 
einer anderen Oelverbindung ahnlichen Charakters getrankt und darauf 
in eine Losung eines Thonerdesalzes eingetaucht. Die Thonerdebeize wird 
dabei zwar mit Hilfe del' Oelverbindung auf del' Baumwolle fixirt, dennoch 
aber verbindet sicll dieselbe in dem darauf folgenden Farbbade mit clem 
Alizarin, urn das rotlle Pigment hervorzubringen. 

Abgesehen von diesel' vorlaufigen Fallung und Fixirung del' basischen 
oder sauren Beize auf del' Baumwolle VOl' der Anwendung einer Farbsaure 
odeI' einer Farbbase, scheint das Fixiren aller Farbstoffe auf Baumwolle 
in hohem Maasse von ihrer Fahigkeit abzuhallgen, unlosliche Niederschlage 
oder Lacke zu bilden. 

Farbstoffe, wie Indig-Carmin, CroceIn-Scharlach etc., die mit Easen 
keine geniigend unloslichen Verbindungen eingehen, sind zum Farben del' 
Baumwolle nicht geeignet. 

Beim Farben mit Indigo und Safflor werden die Farbstoffe selbst 
leicht aus ihren Losungen gefallt, entweder durch Oxydation odeI' durch 
Ansauern. 

Bei Curcuma und einigen anderen Farbstoffen, besonders den Bl3n
zidinfarbstoffen, ist eine Fallung nicht nothwendig, weil dureh einfaehes 
Eintauchen in ihre Abkochungen die Baumwolle damit gefarbt wird; diesel' 
Fall seheillt dem des Farbens yon Wolle mit Fuchsin analog zu sein. 



D IE BEIZ}~N. 

XI. Zusalnmensetzung, Darstellung, sowie 
allgemeine und specielle Auwendungsmetlloden der 

wiclltigsten Beizen. 

94. AnWeIHlullg (leI' Beizell. Nach dem im vorhergehenden Capitel 
Gesagten spielt die Beize in vielen Fallen bei den Farbeoperationen eine 
fast ebenso wichtige Rolle wie der Farbstoff selbst. 

W 0 immer Beizen nothwendig sind, sonte die "Methode ihrer Anwen
dung auf den physikalischen Charakter del' Faser, z. B. Starke, Elasticitat, 
AnfUhlen, Glanz, keine bemerkbare Wirkung ausiiben, und die schliesslieh 
hervorgebrachte Farbe soUte mogliehst rein sein. Es ist von Wichtigkeit, 
dass man del' Beizelosung unter angemessenen Bedingungen geniigend Zeit 
lasst, die Faser vollstandig zu durchdringen, und dass del' Uebergang del' 
Beize aus dem li:isliehen in den unloslic:hen Zustand nieht zu schnell statt
tinde. Wird die Beize auf del' Faser nur oberflachlich fixirt, so sind die 
im Endresultat erseheinenden Farben nicht "eeht"; sie russen leicht ab und 
es fehlt ihnen vollstandig an Glanz odeI' Feuer. Die ehemisch versehie
dene N atur del' einzelnen Farbstoffe und Beizen, sowie das Verhalten del' 
versc:hiedenen Gespinnstfasern verlangen fUr jeden Farbstoff und jcde Heize 
auch eine andere Fixirungsmethode. Obschon man hei dem Aufsuc:hen del' 
besten einschlagigen J\1ethoden mit Hilfe der Klassenvcrwandtsc:haften nach 
gewissen Grundsiitzen arbpiten kann, so ist doch die Zeit noc:h nieht ge
kommen, um eine allgemcin anwendbare und geniigende Theorie des Fixi
rens von Beizen und Farbstoffen aufstellen zu konnen. 

Es sollen nun zunaehst die wiehtigsten gegenwartig angewandten 
Beizen und beilaufig deren Fabrikation betraehtet, aueh solI ihr c:hemisches 
Verhalten unter praktisehen Bedingungen speeiell, wenn aueh nul' kurz, 
angedeutet werden. 

Thonerdebeizen. 

Diese Beizen sind wohl von grosster, allgemeiner Wiehtigkcit. Ihre 
Anwendung erstreekt sieh ins Alterthum, und man benutzt sie gegenwartig 
fiir aIle Gespinnstfasern. 

95. Sclnvefelsaure Thollertle [A12(S04)a,18H20]. Man berdtct sie 
dur~h Auflosung von Thonerde in Sehwefelsaure und Eindampfen der 
Losung, bis sic beim Erkalten erstarrt. Die HauptsehlYierigkeit in ihrer 



110 Die Beizen. 

Fabrikation ist die Besehaffung einer hinUinglieh eisenfreien Thonerde. 
Man gewinnt zwar ein reines Material als N ebenproduct in del' Fabrikation 
von Soda aus Kryolit, abel' nieht in genugend grosser Menge. Eine andere 
Quelle ist del' Bauxit, welches Mineral wesentlich aus Thonerde mit einem 
geringen Gehalt an Eisenoxyd und oft aueh Kieselsaure be8teht. 

Gegenwartig wird sehr reine, normale sehwefelsaure Thonerde in del' 
Form unregelmassiger Klumpen von gesehmolzenem Aussehen in den Handel 
gebraeht; dieselbe Hisst sich nicht nul' als solche venvendrm, son del'll dient 
aueh zur Bereitung aller ubrigen Thonerdebeizen. 

Wird eine Losung des normalen Salzes mehr odeI' weniger neutralisirt, 
- z. B. durch Zusatz von einfach- odeI' zweifach-kohlensaurem Natron, 
kohlensaurem Kalk, Thonerdehydrat -, so erhalt man Losungen von soge
nannten basischen Aluminiumsulfaten. Diese wechseln in ihrer Zusammen
setzung je nach dem Grad del' Neutralisation, wie aus folgendeli Gleichungen 
ersichtlich ist: 

AI2(S04)a,18H20 + 2NaHCOa= AI2(S04MOH)2+ Na2S04 + 2C02+ 18H20 
normales: Natrium- basisches Natrium- Kohlen- Wasser. 

Aluminiumsulfat. bicarbonat. Aluminiumsulfat. sulfat. saure. 

2[AliS04),18H20] + 6NaHCOa = AI4(S04MOH)6 + 3Na2S04 + 6C02 
basisches 

Aluminiumsulfat. 
+36H20 

AI2(S04)a,18H20 + 4NaHCOa = AI2(S04) (OH)4+ 2Na2S04+ 4C02+ 18H20 
basisches 

Alnminiumsulfat. 

Zahlreiche Versuche von Liechti und Suida haben bewiesen, dass die 
Losung urn so leichter sich zersetzt, je basischer sie ist, sei es dureh Erhitzen, 
sei es dureh Verdunnen mit Wasser, und dass die Menge von Thonerde, die 
sich beim Eintauchen del' Baumwollfaser und nachherigem Trocknen bei nie
driger Temperatur auf del' Faser niedersehlagt, im Verhaltniss urn so grosser 
ist. Wahrend z. B. eine Losung von normalem Aluminiumsulfat (200 
Gramm auf 1 Liter) wedel' beim Kochen noch beim Verdunnen einen Nieder
schlag giebt, und an die Baumwollfaser nul' etwa 13 Procent seiner Thonerde 
abgiebt, flingt eine aquivalente Losung des basischen Salzes AliS04h(OH)6 
schon bei einer Temperatur von 68 0 C., odeI' wenn sie mit dem doppelten 
Volumen kalten Wassers verdi'lnnt wird, an sich zu zersetzen und giebt an die 
Baumwollfaser 58,7 Procent ihres Thonerdegehaltes abo Eine Losung von 
AI2(S04)2(OH)2, des wohl am haufigsten angewandten basischen Sulfates, 
nimmt in diesel' Hinsicht eine mittlere Stellung ein, da sich ein Nieder
schlag erst nach halbstundigem Kochen odeI' nach dem V crdunnen mit dem 
vierfachen Volumen Vlfasser einstellt, und es giebt dasselbe unter gleichen 
Bedingungen 51 Procent Al20 a an die Baumwollfaser abo Die Zersetzung 
wird immer beschleunigt durch die Gegenwart von schwefelsaurem N atron 
in del' Losung, und im Fall von AI2(S04)2(OH)2 wird del' durch das Kochen 
erzeugte Niederschlag beim Erkalten wieder aufgelOst. 
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Beim Kochen von Losungen basischer Aluminiumsulfate "'ird ein 
noeh basiseheres und unloslieheres Salz nicdergeschlagen, besonders bei 
Anwesenheit von Gespinnstfasern, und ein normales oder sogar saures Salz 
bleibt in der Losung zuruck. Aehnliche Veranderungen finden offenbar 
statt, wenn die mit den Losungen gesattigten Fasern getrocknet werden, 
und auf diese Thatsachen stutzt sich die Anwendung basischer Salze beim 
Beizen. 

Gutes, normales Aluminiumsulfat isi weniger kostspielig als Grundlage 
zur Fabrikation anderer Aluminiumbeizen, als dessen so gewohnlich ange
wendeten Doppelsalze, die kauflichen Alaune. Dasselbe enthalt eine grossere 
:Menge des nutzbaren Bestandtheiles, namlich der Thonerde (15 Procent), 
und das verhaltnissmassig theure und unnutze Ammonium oder Kaliumsulfat 
faUt weg. :Man hat die Alaune bis in neuester Zeit vorgezogen, weil sie 
regelmassiger zusammengesetzt und in der Regel seltener eisenhaltig ist. 

Die Anwesenheit von Eisen, welche immer streng vermieden werden 
muss, wird leicht nachgewiesen durch die charakteristischen (schwarzen 
oder blauen) Farbungen oder NiederschHige, die sich bilden, wenn man 
einer concentrirten Losung des Aluminiumsulfats eine Losung entweder 
von Gerbsaure oder von einer :Mis chung von Ferro- und Ferrid-cyankalium 
oder Blauholzlosung zersetzt. :Man muss wohl beach ten , dass das Eisen 
als Eisenoxydul- oder als Eisenoxydsalz vorhanden sein kann. 

Anwendung der schwefelsauren Thonerde auf die 
verschiedenen Fasern. 

96. Anwendttng auf Bamnwolle. 

Wegen del' grossen Stabilitat des normalen Aluminiumsulfats ist dieses 
Salz, allein angewendet, keineswegs eine vortheilhafte Beize. Wird BaUlll
wolle in einer Losung desselben gekocht, so erfolgt kein Niederschlag eines 
unlOslichen basischen Salzes, mithin keine Beizung. Sogar wenn die Baum
wolle nach der giinstigen Methode des Impragnirens mit einer Losung des 
Salzes und nachherigen Trocknens behandelt wird, ist, wie schon oben be
merkt, die Beizkraft desselben verhaltnissmassig schwach. Viel bessere 
Resultate erhalt man durch das Hangen, wenn bas i s c h e Aluminium
sulfate angewendet werden. Abel' auch dann wird die Methode in der 
Praxis nicht angewendet, weil die Faser durch die dabei freiwerdende 
Saure oder durch das enistandene saure Salz leicht geschwacht werden 
kann, und weil ein ungleiches Trocknen yon loser Baumwolle oder von 
Baumwollgarn nothwendiger Weise eine ungleiche Zersetzung del' Beize 
zur Folge haben muss. 

Die vorzuziehende :Methode ist die der N i e del's chI a gun g, wonach 
das Material, naehdem man die Faser gleiehmassig mit basisehem Aluminium
sulfate gesattigt hat, getroeknet und in die Losung eines Salzes gebracht 
wird, welches die Thonerde auf del' Faser zu fixiren vermag, entweder 
indem es sie als solche niedersehlagt oder sieh damit zu einem unloslichen 
Produete verbindet. Zu diesem Zwecke kann man Ammonearbonat, Ammo-
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niak, Natriumphosphat, Natriumarseniat, Natriumsilicat, Seife oder ammonia
kalisches TiirkischrothOl verwenden. 

Die Wahl von Fixirungsmitteln sollte durch Versuch bestimmt werden, 
da der Zustand, in dem die Thonerde auf der Faser fixirt wird, auf das 
Endresultat betrachtlichen Einfiuss hat, sowohl mit Riicksicht auf Glanz, 
als auf Echtheit der Farbe. Um die besten Resultate zu erzielen, kann 
die Wahl bei jedem angewendeten Farbstoffe eine andere sein. Die Con
centration und Temperatur del' fixirenden Losung, sowie die Dauer des 
Eintauchens, soUten gleichfalls jedesmal genau bestimmt werden. Die hier 
folgenden Vorschriften diirfen daher nul' als annahernde Wegleitung fiir 
weitere Versuche angesehen werden. 

Man bereitet sich folgende Losung eines basischen Aluminiumsulfates: 
1 Liter Wasser, 200 Gramm norm ales Aluminiumsulfat, 31,82 Gramm 
kohlensaures Natmn, Na2COa ; die Losung wird auf 7 0 Be. gebracht. 

Die Baumwolle wird mit dieser Losung getrankt, ein U eberschuss 
an Fliissigkeit durch Pressen oder Auswinden entfernt, sodann bei nie
driger Temperatur getrocknet und in kaltes Wasser gebracht, dem 50 Gr. 
auf 1 Liter starke kaufliche Ammoniakfiussigkeit (spec. Gew. 0,88) zuge
setzt worden sind. In dieser Losung wird die Baumwolle wahrend fiinf 
bis zehn Minuten gut umgezogen, dann gewaschen, worauf dieselbe zum 
Farben bereit ist. 

Bei Anwendung von Seife als Fixirungsmittel macht man eine Losung, 
die 10 Gramm auf 1 Liter enthalt. 

Von arsensaurem und phosphorsaurem Natron muss die Losung 5 bis 
10 Gramm auf 1 Liter enthalten. 

Von kieselsaurem Natron bei 48 0 Be. (Spec. Gew. 1,5) nimmt man 
5 bis 10 Gramm auf 1 Liter. 

Wird TiirkischrothOl angewendet, so ist es am vortheilhaftesten, die 
Baumwolle mit einer damit bereiteten Losung zu triinken und dieselbe 
nachher in eine Losung des basischen Aluminiumsulfates zu bringen. 

In diesem FaIle wird die Menge del' auf der Faser fixirten Thonerde 
durch die Concentration der Losung des TiirkischrothOles bestimmt und 
nicht durch diejenige des Thonerdesalzes. 

Man trankt die Baumwolle tiichtig mit einer wasserigen Losung von 
50 bis 150 Gramm TiirkischrothOl auf 1 Liter, entfernt den Ueberschuss 
an Fliissigkeit durch Pressen oder Auswinden und trocknet in einem Of en. 
Die Baumwolle wird sodann auf kurze Zeit in einer Losung von basischem 
Thonerdesulfat bei 7 0 Be. (spec. Gew. 1,05) bearbeitet und endlich in 
Wasser gewaschen. 

In ahnlicher Weise wie TiirkischrothOl wird zuweilen auch Gerbsaure 
angewendet. 

97. Anwendung auf Wolle. Zum Beizen del' Wolle ist das normale 
Aluminiumsulfat dem basischen Salze vorzuziehen, weil sich das letztere 
zu leicht zersetzt. Unter deu nothwendig einzuleitenden Bedingungen ware 
dasselbe einer zu schnellen Zersetzung unterworfen, die Wolle wiirde mehr 
oder weniger oberfiachlich gebeizt, und das Endresultat ware eine matte 



ThonenleJ)cizell. 113 

und abrussende Farbe; iiberdies wtirde sich die so gefarbte Wolle unan
genehm rauh anfilhlen. 

Ein einfaches Eintauchen del' Wolle in eine kalte Aluminiumsulfat
liisung giebt, selbst bei nachfolgendem Troclmen, ein ungeniigendes Resultat. 

Urn die Luft aus dem Innern utHl aus del' Umgebung del' Wollfaser 
zu entfernen und zugleich letztere zu erweichen und da(lurch yollkommen 
durchdringbal' zu machen, muss eine auf Siedetemperatul' gebrachte Losung 
angewendet werden. 

III den meisten Fallen wirkt eiu Zusatz einer gewissen Menge von 
doppeltweinsaurem Kali zu del' Losung ausseronlentlich vorthcilhaft, indcm 
dadurch del' gefarbten W oUe Glanz und Feuer del' Farbe mitgetheilt wird 
(s. Alizarin). Ein solcher Zusatz bewirkt offenbar, dass eine erhOhte 
:Menge yon Thonerde auf die Faser niedergcsehlagen wire!. In einigen 
Fallen (s Gelbholz und andere natiirliche Farbstoffe) bewirkt del' Zusatz 
indessen eine matte Fitrbung. 

-em 'W ol1e mit dCIll besten Erfolge mit Aluminiumsulfat zu beizen, be
reitet man folgende Losung: 1 Liter Wasser, 8 Gramm schwefelsaure Thonerde, 
7 Gramm doppclhn~insaures Kali (Weinstein). Die Wolle \yinl in die kalte 
Losung gcbraeht, dic Temperatur innerhalb 1 bis 112 Stuudcn a11mahlich 
auf Siedehitze erhoht, das Sieden cine halbe Stun de fortgesetzt und endlich 
gut ge\Yaschen. 

m'l. AnlCendunp auf Seidc. Dis jetzt scheint das Aluminiumsulfat 
zum Beizen del' Seide anstatt des iiltcren und bessel' bekannten Alauns 
nicht allgemeine Anwendung zu linden. Es ist abel' seltr wahrscheinlich, 
dass das normale Aluminiull1sulfat in den meisten Fallen mit Vortheil dafiir 
verwandt werden konnte. 

Die anzuwcndende Methode ist folgende: Man durclmasst die Seide gut 
mit Wasser, entfcrnt den Ueberschuss, bearbeitet dieselbe auf kurze Zeit 
und llisst sie mehrere Stunden odeI' llber Naeht in einer starken Losung 
des Thonerdesalzes liegcn. Endlich wird gut in Wasser, bessel' in etwas 
kalkhaltigem, gewaschen. 

Wahrend dieser Behandlung wird die Losung einfach von der Seide 
aufgenommen; jedenfalls lindet ein Fixiren der Thonerde nul' in beschranktem 
:Masse statt; wahrend des nachfolgenden Waschens aber wird das aufgesaugte 
Salz mehr oder weniger wieder zersetzt. Dics ist besonders del' Fall bei der 
Anwendung yon basischem Aluminiumsulfat, fla dann ein noch basischeres 
und unlOslicheres Salz die Substanz del' Faser durchdringt. 

Das Durclmassen del' Seide VOl' clem Eintauchen in die Beizelosung 
ist wesentlich, um eine schnell ere und gleichmitssigere Aufnahme del' Beize 
zu erzielen. 

Geht das Beizen der Seide den Farbeoperationen voraus, so kann das 
schwefelsaure Thonerdebad bestan(lig gehalten werden, in welchem Falle 
dessen Concentration einfach durch Zusatz von Aluminiumsulfat gleichmassig 
erhalten wird; muss jedoch das Bad zwischen anderen Operationen gebraucht 
werden, so wird die Losung jedesmal nach dem Gebrauche weggeworfen, 

Hum mel, Ftirberei und Rleicherei. 
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Mit Aluminiumsulfat gebeizte Seide sollte man nicht abtroc1men lassen, 
wahrend sie noch von der Losung durchdrungen ist, sonst erhalt dieselbe 
nacbber einen unangenebmen Griff und Hisst sieb spater scbwer benetzen. 

99. AlauD. Es kommen im Handel zwei Sorten Alaun vor, namlich 

Ammoniak-Alaun (N~t)2 } (S04)4 + 24H20 und Kali-Alaun ~2 } (SO'b)4 
2 2 + 24H20. Die erstere Sorte enthalt 11,9 Procent AI20a , die letztere 

10,83 Proeent. Obscbon beide Sorten diesen beizenden Grundstoff in ge
ringerer Menge entbalten als Aluminiumsulfat, so werden sie doeh immer noch 
in der Farberei in ausgedebnterem Masse benutzt als das letztere, da deren 
.krystallisirter Zustand ein Zeicben regelmassiger Zusammensetzung ist. 

Man bereitet die Alaune aus Thonerdeschiefer. Dieser \yird gebrannt 
oder gerostet, sodann in Scb\refelsaure gelast und del' Lasung Ammonium
oder Kaliumsulfat zugesetzt; die so gebildeten Alaune werden von dem 
immer darin vorkommenden Eisen durch wiederholte Krystallisation und 
durch Wascben befreit. 

Die besten Qualitaten Aluun haben die Form von grossen, glasglanzen
den Krystallen und sind ganzlich eisenfrei. 

Durch Zusatz kaustischer Alkalien, alkaliseher Carbonate etc. zu nor
malen AlaunlOsungen erhalt man sogenannte "neutrale" nnd "basische" 
Alaune, die den schon besprochenen basischen Thonerdesulfaten entsprechend 
sind; ihre Lasungen werden beim Erhitzen oder Verdunnen zersetzt und 
bringen auf ahnliche Art Niederschlage hervor. Wird eine Alaunlasung, 
die durch Zusatz von Soda so basisch als maglich gemacht wird, ohne dass 
dabei ein Niederschlag erfolgt, bei gewohnlicher Temperatur einer lang
samen Verdunstung ausgesetzt, so setzt sich eine luystallinische Kruste ab, 
die das basische Salz AliS04)aCOH)6 und Kaliumsulfat enthalt. Erwarmt 
man die Lasung uber 40 0 C., so bildet sich ein Niederschlag, welcher 

die Zusammensetzung ~f2 } (S04)2(OH)4 haben solI. 

Die Alaune werden auf gleiche 'Veise wie die Aluminiumsulfate als 
Beizen fur die verschiedenen Fasern angewendet. 

100. Aluminiumacetate. Eine Lasung von normalem Aluminiumacetat 
A12(C2H30 2)6 kann entweder durch Lasen von Thonerdehydrat in Essig
saure hergestellt werden, oder, indem man einer Lasung von normalem 
Aluminiumsulfat eine Lasung von Bleiacetat in dem Verhaltniss ~usetzt, wie 
dies durch folgende Gleichung ausgedruckt \rird: 

[AI2(S04h,18H20] + 3[Pb(C2H30 2)2,3H20] = AI2(C2H30 2)G + 3PbS04 

Alumininmsulfat. Bleiacetat. Alnminiumacetat. Bleisult~'lt. 

+ 27H20 
'\'a'8C1'. 

Wird cine Lasung des normalen Acetats (das immer nach Essigsaure 
riecht) sorgfaltig bis zur Trockenheit verdampft, so bleibt als Ruckstand eine 
gummiartige Masse von der Zusammensetzung AI2(C2H30 2)4(OH)2' Diesellbe 
riecht nicht nach Essigsaure und ist des\yegen von Crum als das normale 
Salz betrachtet worden, wahrend die Uisung freie Saure cnthalten solI. 
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Werden einel' Losung des nol'malen Salzes wachsende Mengen eines 
alkalischen Cal'bonats zugesetzt, so bilden sich Losungen verschiedenel' 
basischel' Aluminiumacetate, wie folgende Gleichungen zeigen: 

AI2(C2Ha0 2)6 + NaHCOa = AI2(CzHa0 2MOH) + NaC2Ha0 2 + CO2 
normales Natrium- ba~isches 

Aluminiumacctat. bicarbonat. Aluminillluacetat. 
Natriu1l1-

acetat. 
Kohlell-

sHure. 

AI2(C2Ha0 2)6 + 2NaHCOa = AI2(C2HaOzMOH)2 + 2NaC2H30 2 + 2COz 
basischcs Aluminiumacetat. 

AI2(C2H30 2)6 + 3NaHCOa = AI2(C2H30 2MHO)3 + 3NaC2H30 2 + 3COz 
basischcs Aluminiumacetat. 

AliC2Ha0 2)6 + 4NaHC03 = Alz(C2Ha0 2MOIl)4 + 4NaC2Ha0 2 + 4C02 
basisches Alnminiumacetat. 

Losungen diesel' vel'schiedenen basischen Acetate, welche Nat l' i u m -
ace tat enthalten, werden beim Erwarmen zersetzt. und je basischer sie 
sind, desto niedriger ist die Temperatur, bei welcher der Niederschlag 
(Dissociation) eintritt, wahrend merkwiirdiger Weise bei grosserer Verdiillnullg 
die Temperatur, bei del' die Dissociation erfolgt, hOller steht. Blosses 
Verdiinnen mit Wasser erzeugt keinen Niederschlag. (Liechti und Suida.) 

Losungcn von frisch bereitetem, I' e i n em normal em Aluminiumacetat 
(entsprechend 200 Gramm auf 1 Liter des normalen SuI fats ) werden wedel' 
beim Erwarmen noch beim Verdiinnen zersetzt; lasst man sie abel' eine 
Zeit lang stehen, so erfolgt eine spontanc Zersetzung derselben unter Bildung 
eines Niederschlages von Thonerde, und dies soIl besonders del' Fall sein, 
wenn die LOSUllg dem Lichte ausgesetzt wird. 

In den Losungen aller Aluminiumacetate, normaler wie basischer, 
tritt sowohl beim Erwarmen, als beim Verdiinnen Zersetzung ein, wen n 
dieselben Sulfate enthalten, wie 1(2S04, AI2(S04)a u. dgl.; dies 
ist immer del' Fall bei den aus Alurniniumsulfat dargestellten basischen 
Acetaten, in denen das Bleiacetat zum Theil durch alkalische Carbonate 
ersetzt worden ist, z. B.: 

AI2(S04)a,18II20 + Na2COa + H20 + 2[Pb(C2Ha0 2)2,3H20] = 
Alumininmsltlfat. 

basiseh('s 
AlnUliniumacctat. 

::ioda. 'Yasser. 

Katrillln
sulf'd. 

Bleiacetat. 

Hleisulfat. Kuldcn- 'Va",,!'. 
siiure. 

Ob das Natriumcarbonat VOl' oder nach dem Bleiacetat zugesetzt wit'd, 
hat auf das Endresultat keinen Einfiuss. 

Ebenso ist es von: wenig Belang, bei wclchem Stadium das alkalische 
Carbonat hei del' Bildullg eines basischen Acetats zugesetzt werde, inso
fern die Menge des angewendeten Bleiacetats geniigcnd ist, um aIle Schwef'el
saure des Aluminiumsulfats llicderzuschlagen; in dies em FaIle ist aber nicht 
alkalisches SuI fat, sondern immer Ace tat in del' Losung, z. n.: 

AIg(S04)a,18H20 + Na2C03 + 3[Pb(C~II302)2,3H20 J = 
Alumiuinmsulfat. tSocla. Bleiacetat. 

AI2(C2Ha0 2)iOIl)2 + 2NaC2Ha02 + 3PbS04 -t- CO2 -+- 27H20 
basisches Alumininmacetat. Natl'iumacetat. Blcislllt'tt. Kuhlcllsiiuro. '''assel'. 

8* 
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Wird eine Losung von normalem Aluminiulllacetat, die Sulfate ent
halt, durch Erwarmen zersetzt, so lost sich der Niederschlag beim Erkalten 
wieder auf; mit basischen Aeetaten aber findet dies unter keinen Umstanden 
statt. Der auf diese Weise bei Vorhandensein von Sulfaten gebildete Nieder
schlag ist von Einigen als Thonerdehydrat betrachtet worden, aber eine 
sorgfaltige Analyse hat bewiesen, dass derselbe eine geringe Menge Sehwefel
saure entMlt; in Wirklichkeit ist derselbe ein ausserordentlich basisches 
Aluminiumsulfat. 

Versuche von Liechti und Suida haben, clargethan, dass, wenn Baum
wolle mit einer Losung von normalem Aluminiumacetat (entsprechend 200 
Gramm des normalen Sulfats auf 1 Liter) gesattigt und sodann bei niedriger 
Temperatur getroclmet wird, etwa 50 Pro cent der verfiigbaren Thonerde 
auf del' Faser fixirt wird, wahrend eine entsprechende Losung des basischen 
Salzes Al~(C2H302MOH)2' welche Na2S04 enthalt, unter gleichen Bedingungen 
beinahe alle Thonerde an die Faser abgiebt. 

Aluminiumacetate, besonders das normale Salz, die mit Hilfe von Blei
acetat bereitet sind, besitzen einen gewissen Gehalt von Bleiacetat, 
das in einer Losung von Aluminiumacetat lOslich ist; daher wird in 
sol chen Fallen, da eine solche Verunreinigung schadlich ware, z. B. bei 
Alizarindampfroth zum Bedrucken von Baumwollstoffen, das Bleiacetat mit 
Vortheil durch eine gleichwerthige Menge von Calcium- oder Bariumacetat 
ersetzt. Die Loslichkeit von Dleiacetat wird indessen bei Vorhandensein von 
loslichen Sulfaten vermindert, so dass, wo wegen beschrankter Anwendung 
von Bleiacetat ein grosser Ueberschuss von Aluminiumsulfat vorhandcn ist, 
sich in der Losung nul' Spuren von Bleisulfat nachweisen lassen; Losungen 
bas i s c her Acetate, in denen das Bleiacetat zum Theil durch eine ange
messene Menge Natriumcarbonat ersetzt wurde, kOnnen ganzlich blei
frei sein. 

101. Alumillium-Sulfatacetate. Es ist langst bekannt, dass die An
wen dung einer Menge Bleiacetate, die zur Zersetzung aIles vorhandenen 
Aluminiumsulfats geniigen warde, keinen praktischen Vortheil gewiihrt. 
D. Kochlin erkliirt dies, indem er bestiitigt, dass der wirklich auf del' 
Faser fixirte beizende Korper nicht nothwendig reines Thonerdehydrat ist, 
sondern auch ein unlOsliches basisches Aluminiumsulfat sein kaun, was ge
wohnlich del' Fall zu sein scheint. Er tinde! es in del' That moglich, 
eine vorzagliche Beize zu bereiten durch Losen von basischem unlOslichem 
Aluminiumsulfat in warmer Essigsiiure. Man erhalt einen Niederschlag 
des nothigen basischen Sulfats durch sorgfaltige Neutralisation einer Alaun
losung mit Natriumcarbonat, bis del' zuerst gebildete Niederschlag aufhort, 
sich wieder aufzulosen, und durch darauf folgendes Kochen del' Losung. 

D. Kochlin's Losung und die aus Aluminiumsulfat unter Anwendung 
einer ungeniigenden Menge Bleiacetat dargestellten Losungen enthalten so
genannte A I u min i u m - SuI fa c eta t e. 1hre BildungsweisQ wird durch 
folgende GleicllUngen erlautert: 
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Alumini nmsulfat. Bleiacetat. Aluminimll-Sulfacetat. Bleisulfat. 

+ 24H20 
'Vasser. 

N atriumbiearbollat. 
2[AlzSOiC2Ha0 2MOH)1 + 3PbS04 + NaZS04 + 2C02 + 45H20 

hasisches Aluminillm-Snlfacetat. Bleisulfat. Natriumsulfat. Kohlensiinre. 'Vassel'. 

A12(S04)a,18H20 + Pb(CzHaOz)z,3HzO + 2XaHCOa = 

A12S04(CzHa02)(OH)z + PbS04 + NaZS04 + 2C02 + 2IHzO 
hasisches Aiumininm-Sllifacetat. 

Essig·saure. hasisches Aluminium-Snlfacetat. 

+ 2NazS04 + CO2 + 19HzO 

Die Untersuchungen von Liechti und Suida haben el'gebell, dass eine 
Vermehrung del' BasiciUit in den Alullliniulll-Sulfacetaten ihl'en Zersetzungs
punkt erniedrigt, sowohl beim El'Wal'lllen als beilll Vel'diinnen, d. h. die 
Empfindlichkeit ihrer Losungen wird erhDht. In allen Fallen ist del' gebildete 
Niederschlag gelatinos, und wenn das Sulfacetat nicht basischel' ist als 
AlzS04(CzHa02)a(OH), so lost sich del' Niedersehlag beim Erkalten wiedel' 
ganzlich auf. 

Die Alulllinium-Sulfacetate geben beinahe ihren ganzen Thonel'degehalt 
wahrend der Illlpragnation und des Trocknens an die Baulllwollfaser abo 
wirken daher in diesel' Hinsicht viel starkel' als die Aluminiull1sulfate und 
ungefiihr eben so stark wie das basische Alull1iniull1acetat AI2(CzH30 z)4(OH)2' 

Del' technische Name fUr Losungen del' verschiedellell Alullliniulll
acetate und Sulfacetate, die in del' Praxis angewendet werden, ist Roth
beize (red liquor), weil man dieselben allgell1ein in del' Baumwolldruckerei 
und -farberei als Beiz:cn fUr Alizal'illl'oth benutzt. 

Bs herrscht in del' Praxis eine ziemlich grosse Willkiir in del' Zube
l'eitung del' Rothbeizen, sowohl was die angewendeten besonderen Hestand
theile, als deren relative VerhliJtnisse betrifft, je nach den verschieuenen 
Zwecken und J\lustern, die man im Auge hat. Abgesehen daVOli, dass illr 
wahrer Werth nach dem praktischen Resultate bestimmt wird, zeigen obige 
Betrachtullgen, dass zahll'eiche Abstufungen del' Zusammensetzung del' 
Losungell llloglich sind, die sich sehr verschiedell verhalten konnen. 

Es folgen hier einige Beispicle del' zahllosen Reccpte, die in del' Zu
bereitung del' verscbiedenen Rotllbeizen angewendet werden: 

Wasser. 
Alaun . 
Aluminiumsulfat 
Bleiacetat . 

Gowich t in Oramlll. 
250 300 400 200 400 400 400 495 
100 100 100 100 100 100 100 

- 120 120 68 
100 75 66,6 80 90 100 100 122,5 -
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Gewicht in Gramm. 
Natriumcarbonat } 
cryst. (10 aq.) 10 10 10 

Kreide. 8,5 7,9 8 6 
Calciumacetat } 

150 B. -- 552 280 

Die kauflichen Rothbeizen werden mittelst doppelter Zersetzung von 
normalem Aluminiumsulfat und kauflichem Calciumacetat bereitet. Die 
gewohnliche Rothbeize enthiilt eine gewisse Menge unzersetzten Alumi
lliumsulfats und ist ein rohes Sulfacetat, wahrelld in der sogenannten 
Zinnrothbeize die Zersetzullg so weit wie moglich befOl'del't ist, so dass 
dieselbe ein rohes, normales Aluminiumacetat vorstellt. Diese Rothbeizen 
sehen immer braunlich aus, was von den darin enthaltenen bl'enzlichen 
Bestandtheilen herriihrt. 

Anwendung der Aluminiumacetate und der Sulfacetate auf die 
verschiedenen Fasern. 

102. Anwendul1!J aUf Baumwolle. Diese Thonerdebeizen werden VOI'

zugsweise in del' Baumwolldl'uckel'ei verwendet. Ihre Losungen werden 
zweckmassig vel'dickt mit MehI, Starke odel' Dextrin und auf Baumwoll
zeug gedruckt und getrocknet. Eine zu hohe Temperatur muss beim 
Trocknen sorgfaItig vermieden werden, besonders bei Beizen, bei denen 
sehr Ieicht Zersetzung eintritt (bei basischen Salzen); sonst erhalt man als 
Endresultat unansehnliche und unregelmassige Farben. Man erreicht den 
Zweck durch Anwendung heisser Platten, heisser Luft u. dgl. an Stelle der 
mit Dampf erhitzten Cylinder. Wird zu grosse Hitze angewendet, so wird 
dadurch der auf del' Faser fixirten Beize wahrscheinlich ihr Hydratwasser 
entzogen, odeI' dieselbe erfahrt irgend eine physikalische Veranderung, 
wodurch sie nachher weniger fahig wird, aus dem Farbbade Farbstoft' auf
zunehmen. Wenn diesel' U ebelstand eintritt, so sagt man, die gedruckte 
Beize sei "verbrannt". 

Auf das "Drucken" und "Trocknen" folgt das sogenannte "H a n g en", 
welches darin besteht, dass man die bed11lckten Stoft'e in mehr odeI' 
weniger oft'enem odeI' losem Zustande einer Atmosphare aussetzt, die 
eine passende Temperatur und einen bestimmten Feuchtigkeitsgrad besitzt. 
Diese Operation wird fortlaufend gemacht durch Anwendung des soge·· 
nannten Hangeapparates, welcher im Wesentlichen aus einer grossen Kammer 
besteht, die fUr sich auf 32 0 - 38 0 c. erwarmt wid, wahrend man zu
gleich Dampf eintreten lasst, bis die benetzte Kugel des Thermometers eine 
Temperaturverminderung von 4 0 - 6 0 c. zeigt. Del' bedruckte Baumwoll
stoft' wird Iangsam unter und tiber ein System von Wellen gezogen, die 
unten und oben in del' Kammer angebracht sind, so dass der Stoft' un
gefahr 20 - 30 Minuten der feuchtwarmen Atmosphare ausgesetzt bleibt. 
Wahrend dieses Vorganges erweicht sich die Starke odeI' ein anderes 
angewendetes Verdickungsmittel mehr oder weniger durch die Feuchtig, 
keit, und die Beize dringt vollstandiger in die Faser ein; grosse Mengen 
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Essigsaure werden ausgetrieben und eine betrachtliche Menge unloslichen 
basischen Salzes fixirt sich auf der Baumwolle. Unmittelbar beim Austritt 
aus der Kammer werden die Stucke lose aufgerollt' und wahrend 24 bis 
48 Stun den zur Vervollstandigung des Hangens in einem Raum liegen ge
lassen, in welchem das trockene Thermometer 32 U C., das benetzte 28 0 C. 
anzeigt. 

Die nachstfolgende Operation ist die des "Kuhkothens", wobei die Stucke 
ausgebreitet wahrend zwei Minutcn durch heissc Losungen cines odeI' meh
rerer del' folgenden Ingredienzen gezogen werden: Kuhmist, arsensaurcs 
Natron, phosphorsaures Natron, kieselsaures Natron, kohlensaurer Kalk etc. 

Del' Zweck des Kuhkothens ist ein dreifacber: erstens, denjenigen 
Theil del' Deize, del' bei del' Lufthange unverandert geblieben, vollstandiger 
auf del' Faser festzuhalten; zweitens, die unbedruckten und daher unge
beizten Stellen des Zeuges VOl' dem Beizen zu schutzen, damit dieselben nicht 
in Folge del' Einwirkung der von den bedruckten Stellen herruhrenden 
Beize beschmutzt werden; endlich, das Verdickungsmittel zu entfernen. 
Der letztere Zweck wird vollsUindiger erreicht, indem man das Kuh
kothen wiederholt, diesmal abel' den Stoff in Strangform einem allS
setzenden und verHingerten Process des Pressens zwischen Walzen unter
wirft. Die wirksamste Methode zur Entfernung des Verdickungmittels 
besteht abel' darin, das Gewebe auf ein bis zwei Stllnden in einen AufgllSS 
von Kleie zu bringen, deren Diastase als Ferment die Verwandlung cler 
unloslichen Starke in lOsliche Glucose bald bewirkt. Kach vollkommenem 
Wasehen ist alstlann das bedruckte, jetzt gebeizte Tuch zum Flirben bereitet. 

Aluminillmacetate fimlen ausgedehnte Anwendung bei vielen sogenann
ten Dampffarben im Daumwollliruck, z. B. beim Alizarindampfroth. In del' 
"Farbe" odeI' verdickten Druckmischung ist das Aluminiumacetat bloss 
mechanisch mit clcm Alizarin oder einem alHleren allgewandten Farbstoff 
vermischt; wenn aber das bedruckte Gewebc der Einwirkung von Dampf aus
gesetzt wird, so treten Zersetzung del' Beize, deren Verbinclung mit dem 
Farbstoffe und Fixil'ung cler gefarbten Verbindung auf del' Faser alle zu 
gleicher Zeit ein. 

Del' Versuch hat bewiesen, class cin reines Aluminiumacetat nieht so 
volle, reiche Farben giebt, wie wenn ein Theil (leI' Essigsaure durch 
Schwefelsaure, Salpetel'saure, Salzsaure odeI' Rhodallwasserstoffsaure er
setzt wird. 

Ein Aluminiull1sulfacetat yon del' Formel Al~(S04)(C2H302MOH) scheint 
die bestcn Resultate zu geben. 

Aluminiumaceta.te etc. finden auch haufige Anwendung in del' Turkisch
rothfarberei, um die basischen Aluminiumsulfate ganz odeI' theilweise zu 
ersetzen.· Die Methode des Fixirens ist von del' gewohnlichen nicht ver
schieden. 

Deim Drucken ordinllrer Baumwollzeuge werden diese Beizen nicht oft 
angewendet, weil sie cinerseits zu theuer sind, und weil sie a.ndererseits 
bei del' Fixirungsmethodc durch Niederschlagen VOl' den basischen Sulfaten 
keinen Vortheil haben. 



120 Die Beizen. 

Man wendet sie zuweilen beim Farben gewisser Anilinfarben an. Die 
Baumwolle wird in del' Farblosung unter Zusatz von Aluminiumacetat 
verarbeitet. Wahrend des allmahlichen Steigens del' Temperatur des Bades 
schlagt sieh. Thonerde auf die Faser nieder und rei sst zugleich den Farb
stoff mit sich. Diese Methode liefert keine echten Farben und ist in den 
meisten Fallen nicht vortheilhaft. 

103. Anwendung auf Wolle. Die Aluminiumacetate finden keip.e An
wen dung zum Beizen der Wolle; sie sind zu empfindlich, und setzen in 
Folge dessen die Beize auf del' Faser zu oberfiachlich ab. wodurcll die 
Wolle rauh wird und die Farbe sich ungleich entwickelt. 

104. Anwcndung auf Seide. Die Aluminiumacetate werden zum Beizen 
del' Seide, ausser beim Drucken, wenig angewendet. 

105. Aluminium -Sulfocyantil' (RlIodanaluminium). Diese Beize 
ist verhaltnissmassig neu. 

Man bereitet sie durch doppelte Zersetzung von Aluminiumsulfat mit 
Rhodanbarium oder Rhodanealcium. 

AI2(S04)318H20 + 3[Ba(CNS)22H20] =Alz(CNS)6 + 3BaS04 + 24H20 
Alumininm- Rhodan- Rhodan- Barinm- 'Vasser. 

sulfat. barium. alnminium. snlfat. 

Nach Lauber und Hausmann ist die Art del' Darstellung folgende: 
Man lost 5 Kilogramm Aluminiumsulfat in 5 Liter siedendem Wasser auf, 
setzt 250 Gramm Kreide zu, hierauf 11,5 Liter einer Losung von rohem 
Rhodancalcium 19 0 B. und riih1't gut um; man lasst absetzen, filt1'i1't und 
henutzt die klare Losung. Dieselbe kann, wenn nothwendig, durch Ein
dampfen belie big concentrirt werden, da sie brim Kochen nicht zersctzt wird. 
Losungen basischer Rhodanate ktinnen durch' Zusatz verschiedener Mengen 
eines alkalis chen Carbonats zu Ltisungen des no1'malen Salzes bereitet 
werden. Ltisungen folgender Salze sind von Liechti und Suida dargestellt 
worden: AIlCNS)s(OH); AI2(CNSMOH)2; AI2 (GNSh(OH)3; AI2 (CNSMOH)4' 

Mit Ausnahme des e1'sten schlagcn sich aUe diese basischen Salze 
beim Sieden nieder, und eine htihere Basicitat macht die Zcrsetzung voll
standiger. Keines derselbell "'ird durch blosses Yerdiinnell mit \Vasser 
zersetzt. 

Normales Rhodanaluminium ist bisher nur in del' Baumwolldruckerei 
zur Herstellung von Alizarin- Dampfrothfarben verwendet worden. \Veil 
dieses Salz nicht wie die Acetate (die es ersetzt) cine saure Beize ist, so 
hat es den grossen Vorzug, die stahlemen Abstreichmesser nicht anzu
greifen. Die Druckfarbe bleibt daher eisenfrei, und man dad mit me1lr 
Gewissheit auf eine im Endresultat schone und reine Farbe rechnen. Del' 
hohe Preis des Salzes hat dessen Anwendung als W ollbeize verhindert; 
es ist abel' auch hier guter Resultate fahig. Man Imt die Wolle cinfach in 
cine kalte Ltisung des Rhodansalzes zu hringen und illl Lauf'~ von 1-11/2 
Stunden bis zum Sieden zu erwa1'men. 

Ueber die Allwendung von llhodanaluminium auf Seide ist nichts 
veroffentlicht worden. 

106. AlumilliulllClllol'id. Das normale Salz, AI2CI(), kann durch 
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Doppelzersetzung von Chlorbarium odeI' Chlorcalcium und Aluminumsulfat 
odeI' auch durch AufHisung yon Thonerdehydrat in Salzsaure bereitet wer
den. Losungen basischer Salze erhalt man durch Zusatz del' erforderlichen 
Menge eines alkalischen Carbonats zu einer Losung des normalen Salzes. 

Von folgenden basischen Salzen sind Losungen bereitet worden: 
AI2CI5(OH); AI2CliOHh; AI2CliOH)3; AI2Clz(OH)4' Keine diesel' Beizen 
wird wedel' durch Envarl11en, noch beim Verdunnen mit 'IV asser nieder
geschlagen. 

Die beiden erst en del' obigen basischen Salze konnen auch dargestellt 
werden, indem man Thonerdehydrat in einer heissen Losung des normalen 
Salzes auflost; fugt man abel' mehr Alg(OH)(; hinzu, z. B., so viel, um das 
basische Salz A l2C12( OH)4 zu bilden, so wird das Thonerdehydrat nicht 
nul' n i c h t gelost, sondeI'll die Menge des ~iederschlages vermehrt sich, 
und die filtrirte Losung enthiilt die gleiche Anzahl Molekfile des norl11alen 
Salzes und del' Salzsaure. Das sich bildende AI2CI2(OH)4 seheint sich un
l11ittelbar nach folgender Gleichung zu zersetzen: 

7iU2C12lOH)4 + 2H20 = 5AI2(OH)u + 2AIgCl6 + 2HCI 
basisches Aluminium- 'l'honerde- Almninium- Salz-

chlorid. hydrat. cltlorid. siiure. 

Ein Aluminiumchloridacetat: AIgCI2(CgH30z)4 Imnn nach del' folgen
den Gleichung dargestellt werden: 

Alg(S04)a, 18HzO + 2[Pb(C2H30 2 J2 ,3HgO] + Bael2 = AIgCI2( C2Ha0 2)4 

Aluminiulll
sulfat. 

Blei-
acetat. 

Cit or-
barium. 

llarinm
sulfat. 

Aluminium
cltloridacetat. 

l3lei
sulfat. 

,Vasser. 

Diese Beize zerset~t sich wedel' beim Enyarmen, noeh beim Verdunnen 
mit Wassel' , und giebt an damit getrallkte und nachher getroeknete 
Baurnwolle einen merkwurdig geringen Procentsatz Thonerde ab; dennoch 
soil ~ie fur Alizarin-Darnpfrothfarben in del' Kattundruckerei ausgezeiclmete 
Hesultate geben. 

Die Alullliniulllchloride werden selten als Heizell angewendet. 
107. Aluminium-Nitrate. Das norlllale Salz AI2(NOa)6 wird bereitet 

durch Doppelzersetzung von Aluminiurnsulfat und Bleinitrat odeI' dureh 
Auflosung del' erforderlichen Menge Thonenlchydrat in Salpetersaure. 
Basisehe Beizen werden dargestellt durch Zusatz eines alkalis chen Car
bonats zu einer Losung des normalen Salzes. Keine diesel' Beizen wird 
wedel' beirn Erwiirmen noeh beim Verdunnen mit \Yasser zersetzt. 

Als Heize wird das Aluminiumnitrat nieht oft angewendet. Das Salz 
findet eine beschrankte Anwendung ZUlll Hervorbringen gel bel' Nuancen hei 
Alizarin-Dampfrothfarben und eilligcn anderen Dampt'farben. 

Zum Beizen yon Wolle und Seide wird es nicht benutA 
108. Oxalsaurt' UlHl weillsaure Thollel'dt'. Diese Beizen konnen 

dargestellt ,yerden durch Losen yon Thoncrdchydrat in den bezuglichen 
Sauren. Sie sind, an und fUr sich, nul' in IJesehrankter Anwendung fur 
gewisse Dampffarbeu in del' Baul1molldruckerei. 
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Obschon das weinsaure Salz zum Beizen der Wolle nicht direct an
gewendet wird, so ist es doch sehr wahrscheinlich, dass es jedesmal gebil
det wird, wenn Weinstein mit Aluminiumsulfat zusammen angewendet wird, 
und man darf es daher als das wirklich beizende Agens im Beizesalz ansehen. 

Zum Beizen del' Seide werden diese Salze nicht benutzt. 
109. Aluminium - tltiosulfat (ltyposulfit). Diese Beize kann man 

mittelst Doppelzersetzung von Aluminiumsulfat und Calciumthiosulfat 
(CaS20 a) darstellen. Die Anwendung derselben ist schon vor Hingerer 
Zeit von Kopp vorgeschlagen worden, weil sie wohlfeiler sei als Alumi
niumacetate, vollere Farben gebe, die Thonerde besser auf del' Faser fixire, 
und das Fixiren des Eisens, d. h. dessen Oxydation verhindere. Obschon 
diese Beize in der Baumwolldruckerei an Stelle des Aluminiumacetats fiir 
gefarbte Alizarinrothe benutzt werden kann, so ist doch ihre Anwendung 
nie iiber das Versuchsstadium hinausgekommen. Der Umstand, dass wah
rend der Zersetzung, welcher die Beize bei blossem Trocknen auf den 
Dal1lpfcylindern unterworfen ist, sich schwefJige Saure entwickelt, und dass 
neben der Thonerde auch Schwefel auf die Faser abgesetzt wird, hat 
wahrscheinlich ihre Verwerfung veranlasst. 

Aluminittmsttlfit AI2(SOah erhalten clurch Losen von Thonerdehydrat 
in schwefliger Siiure ist in neuerer Zeit als Beize fiir Baul1lwolle yorge
schlagen worden. Die Uisungen dieses Salzes zersetzen sich leicht beil1l Kochen. 

110. Xatriumalllminat (Thonerdenatron) (AI2Na20 4). Diese Beize 
wird am besten durch Losen von Thonerdehydrat in Natrolllauge bis ZUI1l 

Sattigungspunkt bereitet. Eine andere Methode besteht darin, dass man 
einer heissen Losung von Aluminiul1lsulfat Natl'onlauge zusetzt, bis del' zu
erst gebildete Niederschlag sich wieder vollstandig auflost; beil1l Erkiilten 
krystallisirt das meiste schwefelsaure Natron aus. Oder man erwarl1le 
Z. B. 350 Gramm Aluminiumsulfat und 1 Liter Natronlauge bei 30 0 B., 
und lasse erkalten, um das Natriumsulfat herauskrystallisiren zu lassen. 
Die so erhaltene Losung zeigt 19 0 - 22 0 B. an. Ein geringcr Ueberschuss 
von Alkali macht die Losung bestiindiger und hat keinen schadlichen Einfluss. 

Diese Beize wird nul' in del' Baumwolldruckerei in sehr beschranktem 
Maasse angewendet. Man verdickt sie mit Dextrin. 

Sie gewahrt den Vortheil, class sie beim Trocknen bei hoher Tem
peratur keine schlechte Farbentwickelung giebt und keine Eisenflecken 
verursacht. Ihr Hauptnachtheil ist, dass sie nicht mit sauren Beizen 
zusammen angewendet werden kann. 

Nach dem Drucken und Trocknen ist die Lufthiinge nicht nothwendig, 
da dieselbe kein Niederschlagell del' Beize zur Folge hat. Die Beize wird fixirt, 
inclem man das bedruckte Gewebe auf zwei Minuten durch eine LosulIg von 
Salmiak von 6,5 0 B. zieht, die auf 50 0 - 60 0 C. erwarmt ist. Uebermassige 
Anhliufung von Ammoniak in dem Bade muss vermieden werden, da hier
durch leicht ein Theil del' auf del' Faser niedergeschlagenen Thonerde 
ge16st wird. 

Zinksulfat odeI' Chlorzink Mnnen das Ammoniumchlorid zu Fixirungs
zwecken ersetzen, bieten abel' keinen VOl'theil. 
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Natriumaluminat wird wegen seiner Alkalinitat als Beize fiir Wolle 
und Seide nicht benutzt. 

Eisenbeizen. 

Diese sind von kaum geringerer Wichtigkeit als die Thonerdebeizen, 
da sie auf aIle Fasern anwendbar sind; ihre Anwendung ist auch eben 
so alt. 1m Gegensatz zu den Thonerdebeizen konnen die Eisenbeizen in 
zwei Oxydationsstufen vorkommen, namlich als Ferro- und als Ferrisalze. 

111. Ferl'osulfat (FeS04,7H20). Diese Beize ist auch unter clem 
Namen Eisenvitriol odeI' "griiner Vitriol" bekannt. Das Eisenvitriol wird 
im grossen Maassstabe durch Auflosen von Eisenabfallen in verdiinnter 
Schwefelsaure und nachherigem Auskrystallisiren dargestellt. Der Luft 
ausgesetzt, beschlagen sieh die blassgriinen Krystalle mit braunem, un
losliehem, basisehem Ferrisulfat. Grosse Krystalle sehliessen oft meeha
niseh noeh etwas von der sauren Mutterlauge ein. Die Anwesenheit von 
Kupfer und Thonerde muss vermieden werden. 

Eine Losung von Ferrosulfat wird weder beim Erwarmen, noeh beim 
Verdiinnen mit Wasser zersetzt, \Venn dabei der Luftzutritt verhindert wird. 

Anwendung von Ferrosulfat auf die verschiedenen 
Gespinnstfasern. 

112. Anwendung atlf Baumwolle. Die Anwendung von Ferrosulfat 
fiir sieh zum Beizen der Baumwolle ist ziemlieh besehrankt. Wenn das 
Salz als Beize gebraueht wird, so gesehieht dies gewohnlieh zum Nach
dunkeln, d. h. n a e h der Anwendung des Farbstoffes, in welehem Falle 
es mit dem Farbstoff, den die Baumwolle aufgenommen hat, einen 
Lack bildet. Naehdem die Baumwolle in einer Abkoehung des Farbstoffes 
gekoeht worden ist, wird ein U ebersehuss der Fliissigkeit durch Auswinden 
entfernt, und die Baumwolle wird dann in einer kalten Losung von Eisen
vitriol durehgearbeitet. Diese Art des Vorgehens ist etwas irrationell, 
weil die Menge Farbstoff, den ungebeizte Baumwolle aufzunehmen ver
mag, in der Regel gering ist; die Methode ist daher nur fiir sehr blasse 
FarbentOne dienlieh. 

Eine bessere Methode der Anwendung dieser Beize besteht darin, 
dass man die BaumwoUe mit Gerbstoff trankt und dieselbe darauf in eine 
Losung von Ferrosulfat bringt; aber fiir die auf diese Art zu erzielenden 
Farben ist das Ferrisalz vorzuziehen. 

Ferrosulfat wird benutzt, um auf der BaumwoUe Rostfarben hervor
zubringen, auf gleiehe Weise wie Ferrinitrat (S. 133). Es wird aueh be
nutzt, um die von gewissen Theerfarben herstammenden Farben, die mit 
Hiilfe von Gerbstoff fixirt wurden, naehzudunkeln oder abzutOnen. 

113. Anwendung auf vVolle. Das Ferrosulfat wird zwar noeh als 
Wollbeize angewendet, aber das Salz ist grosstentheils von Kaliumbiehru
mat verdrangt worden. Dena obsehon man zwar die W oUe damit beizen 
kann, wenn man dieselbe mit einer in zweckmassigem Verhaltniss ausge
fiihrten Mischung von Ferrosulfat und Weinstein kocht, so lassen sich 
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lebhafte Farben nur bei Anwendung einer so betrachtlichen Menge Wein
stein erzeugen, dass die Methode zu kostspielig ist. 

Die am hiiufigsten befolgte Methode der Anwendung von Fel'rosulfat 
besteht darin, dass man die Wolle vorerst in einer Abkodmng des Farb
stoffes siedet, bis diesel' in geniigender Menge aufgenommen ist, sodann 
demselben Bade Ferrosulfat zusetzt, im Verhaltniss von 5-8 Procent des 
Gewichtes der \Yolle und das Sieden eine halbe Stunde langeI' fortsetzt. 
(Entwickeln, N achdunkeln.) 

lVIti einigen Farbstoffen, z. B. Sandelholz und Catechu, geschieht das 
Sieden mit Ferrosulfat am besten je in einem besondel'en Bade. 

114. Anwendung auf Seide. Ferrosulfat wird fiir sich allein zum 
Beizen del' Seide nicht oft benutzt. Beim Fal'ben von Englischsehwarz 
(noir anglais) wird die Seide gebeizt, indem man dieselbe bei 60 ° C. in 
einem Bade behandelt. das 50 Procent Blauholz, 50 Procent Gelbholz, 
5 - 6 Procent Ferrosulfat und 2 - 3 Procent Kupferacetat enthiilt. Die 
Seide wird hierauf in einem Bade von Blauholz und Seife gefarbt. (S. auch 
unter Anwendung des Blauholzes auf Seide.) 

115. J,'el'l'oacetat. Diese Beize wird bereitet durch Doppelzersetzung 
von Ferrosulfat und Blei- odeI' Calciumacetat. 

FeS04 + Ca(CZH30 2)2 = Fe(C2H30 Z)2 + CaS04 

1<'e1'1'o
sulfat. 

Calcium
acetat. 

1<'e1'ro
acetat. 

Calium
sulfat. 

Die so erhaltene Losung halt sich abel' nicht gut; sie oxydirt sich 
rasch, und es setzt sich basisches Ferriacetat ab. 

Eine Beize, die eine viel allgemeinere Anwendung findet, und die 
ausserdem im Grossen hergestellt wird, ist das sogenannte hoI z e s s i gsa u r e 
E i sen odeI' S c h war z b e i z e. 

Man bereitet dieselbe durch Sattigen rolter Essigsaure bei 3°-S° B. 
(Holzessig) mit Eisendrehspanen, bis die dunkel olivengrune Flussigkeit 
auf ungefahr 13 0 B. steht; zuweilen wird sie bis auf 19 0 B. concelltrirt. 

Man betrachtet diese Heize gewohnlich als eill rohes Ferroacetat mit 
einer gewissen Menge theeriger Substallzen, welche ihre rasche Oxydation 
verhindern. Nach Moyret ist abel' dieselbe eine lVIischullg des Ferrosalzes 
mit einem Eisenoxydoxydulsalz (Fe30 4) und l\Ioyret ist del'1\1einung, dass 
letzteres del' Beize ihre gut en Eigenschaften ertheile. 

1\1oyret behauptet ferner, dass dieselbe nicht l10thwendig theerige Sub
stanzen enthalte, sondern Brenzcatechill, C6H4(OH)2, dessen Eisensalze 
dunkelgrun sind, und er schreibt die nur langsam stattfindellde Oxydation 
del' Anwesenheit dieses l'educirenden Korpers zu. 

116. Anwendung auf Baumwolle. Holzessigsaures Eisen ist von allen 
Eisenbeizen die in del' Baumwolldruckerei am haufigsten angewendete fur 
Schwarz, Purpur, Chocolade etc. 

Die Methode des Fixirens mittelst "Lufthange" und Avivirens ist 
mit der bei den Aluminiumacetaten angewendetell ubel'eillstimmelld (S. 118). 
Um die besten Resultate zu erzielen, muss die Beize Illoglichst vollstiindig 
ans Oxydulsalz bestehen. 
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Wahrcnd des Lufthangeprocesses entweicht mehr oder weniger Essig
slime, begleitet von einer Oxyclation der iibrigbleibenden Verbindung, und 
man muss darauf achten, dass (liese Oxyclation nicht zu rasch VOl' sich 
gehe, abel' auch nicht zu langc andauere. Eine zu raschc Oxydation, z. B. 
beim Diimpfen, oder beim Durchziehen durch L6sungen von Kaliumbichromat 
oder Chlorkalk, Mtte unbefriedigende Resultate zur Folge. Nach Schlull\
berger liegt der Normalzustand del' Oxydation fiir gute Resultate in der 
Mitte zwischen Eisenoxydul und Eisenoxyd. Es sind diesel' Eisenbeize 
verschiedene Substanzen zugesetzt worden in der Absicht, ihl'e Oxydation 
wahrend der Lufthange zu verz6gern und unvollstandig zu machen oder 
derselben gr6ssere Regelmassigkeit zu geben; die am giinstigstcn aufgenommene 
ist arsenige Sliure, entweder ge16st in einer Mischung yon Essigsaure und 
Steinsalz odeI' Salmiak odeI' in Form von arsenigsaurem Natron. Da 
Glycerin die gleiche Wirkung hat, so ware wahrscheinlieh eine L6sung 
von arseniger Saure in Glycerin eine vorziigliche Zusatzsubstanz. Solche 
L6sungen heissen ~Fixirfliissigkeiten"; in der Baumwolldruckerei oetzt 
man sie der Beize fast immer zu, wenn man gefarbtes Alizarinviolett her
vorbringen will. 

Holzessigsaures Eisen odeI' Schwarzheize hei 4 0 B. (spec. Gcw. 1,03) 
richtig auf Baumwolle angewendet, gieht heim Farben mit Alizarin eine 
schwarze Farbe; von 2,7 () B. (spec. Gew. 1,02) abwarts his zu einer 
sehr verdiinnten L6sung giebt es verschiedene Ahstufungen yon Purpurroth 
oder Violett; mit Rothheize gemischt und nachher mit Garancin oder 
Alizarin, mit Zusatz von Sumach und Quereitronrillrle gefal'ht, gieht es 
chocoladebraune Farben. 

Holzessigsaures Eisen findet keine ausgerlehnte Anwendnng in der 
Baumwollfarberei, hauptsachlich weil dieses Salz kostspieliger ist als das 
gmvOlmlich angewendete "salpetersaure Eisen" und iiberdies in yielen FlUlen 
nul' wenig hessere Resultate liefert. 

Es wird am vortheilhaftesten angewendet, indem man die Baumwolle 
mit einer geniigend concentrirten L6sung von Gerbstoff sattigt; nach 
Entfernung eines Uebersehusses von Fliissigkeit durch Ausdriicken wird 
die Baulllwolle in cineI' Lusung del' Eisenbeize von 1,5 u - 4,0 0 B. 
(spec. Gew. 1,01-1,03) durehgearbeitet, cine Stun de odeI' langeI' 
darin liegen gelassen unrl endlich gewaschen. Die Concentration des 
Gerhstoffbades heelingt die l\Ienge des auf cler Faser festgehaltencll Eisens. 
Da zur Darstellung dunkler oder matter Farhen ohne Ausnahme Eisenheizen 
angewendet werden, so eignct sich diese Methode des Fixirens mittelst 
Gerbstoff zur Ersparung von Farbstoff, weil die dunkle Farhe des gerb
sauren Eisens sleh del' nachher ertheilten Farbe noch anschliesst. 

H7. Amcendung auf' ·Wolle. Holzessigsaurcs Eisen wird in der 
W ollnirherei nicht angewendet, obschon dies in einigen Fiillen mit Vortheil 
geschehen k6nnte, wie z. B. im Schwarzfiirhen von Pelztcppichen, wozu 
nur niedrige Temperaturen des Bades zuHissig sin(l. Anstatt des holz
essigsauren Salzes diirfte eine l\Iischung von Ferrosulfat und Natriull1-
acetat dienen. 
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118. Anwendung auf Seide. Holzessigsaures Eisen findet ausgedehnte 
Anwendung zum Schwarzfarben und Beschweren von Fransen etc. aus 
Rohseide; seiner Anwendung geht immer ein Gerbstoffbad voraus. Die 
Seide wird vorerst bei 40 0 - 50 0 C. mit einer Abkochung von 100 Pro
cent Gerbstoff (vorzugsweise Kastanien-Extract) gesiittigt, sodann in einem 
Bad von holzessigsaurem Eisen (pied de fer) bei 80-90 B. (spec. Gew. 1,06 
bis 1,07) durchgearbeitet und endlich del' Luft ausgesetzt. Diese Opera
tionen diirfen 2-15mal wiederholt werden, sowohl um eine volle Parbe 
hervorzubringen, als auch urn das nothige Gewicht hinzuzufiigen, welch' letzteres 
zwischen 30 - 400 Procent des Gewichtes der Seide schwanken kann. 
Man erbalt das Beizbad auf dem erforderlichen Grad del' Concentration 
durch Zusatz neuer Mengen von holzessigsaurem Eisen; die Aciditiit del' 
Beize, die sich wahrend del' Operation vermehrt, wird durch gelegent
lichen Zusatz von Eisendrehspanen und Emarmen des Bades bis beiinahe 
zum Siedepunkt neutralisirt. Eine zu baufige Anwendung des Bades muss 
vermieden werden, um dem hinzugefiigten Eisen Zeit zu lassen, sich auf
zulosen. Der beim Envarmen gebildete Schaum muss entfernt werden. 

Holzessigsaures Eisen bringt ein Blauschwarz hervor, das bei An
wendung andere!' Eisensalze nul' schwierig erzielt ,,'ird. Del' blaue Ton 
scheint durch Oxyrlation bedingt zu sein, und da die Schnellig1>:eit del' 
Oxydation von vielen Umstallden abbangt, so wird die Farbe sehl' 1eicht 
unregelmassig. 

Ho1zessigsaures Eisen wurde bisher auch auf abgekochte Seide an
gewendet, ist abel' jetzt bei solcher Seide vollstandig VOll basischem Ferri
sulfat verdrangt worden. 

Zuweilen wendet man beim 8chwarzfarben del' Seide ein schwaehes 
holzessigsaures Eisenbad zwischen zwei Catechubadern an, um einen 
anderen Farbenton hervorzubringen. 

119. Salpetersaures ull(l salzsaures Eisenoxrdul scheinen als 
Deizen nieht allgemein angewendet zu ,verden. Das letztere wird in del' 
Bereitung einer sclnvarzen Druekfarbe aus Blauholz fiir W olsltoffe an
gewendet. 

120. Unterschwefligsaures Eisenoxydul ist als eine gute Eisen
beize fiir Baumwolle empfohlen, aber praktisch nicht angewendet ,,'orden. 
1\lan steUt es dar durch Doppelzersetzung von Ferrosulfat und unter
schwefligsaurem Kalle Auf del' Faser getroGknet, zersetzt es sich und es 
entsteht ein basisches Ferrisulfat. 

121. Ferrisult'at (schwefelsaures Eisenoxyd, schlechtweg salpeter
saures Eisen). Eine Losung von normalem Ferrisulfat Fe2(S04h wird nach 
folgender Gleichung bereitet: 

6Fe804 ,7H 20 + :m2804 + 2HN03 = 3Fe2(804)3 + 2NO + 46H20 
Ferro- Schwefel- Salpeter- FelTi- Stick- "Vasser. 
sulfat. saure. sliure. sulfat. oxyd. 

Das Ferrosulfat wird in Wasser, das die bereclmetc Menge Sclmefel
saure entMlt, aufgelost; die Losung wircl sc1mach erwarmt und die nothige 
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Menge Salpetersaure allmahlich zugesetzt. 1st die Losung geniigend con
centrirt, so kann sie zur Vollendung der Reaction gekocht werden. 

Die Salpetersaure wirkt einzig als Oxydationsmittel: 
2HNOa = H20 + 2NO + Oa 

Die Benennung "salpetersaures Eisen" hat daher keine Berechtigung. 
Durch Zusatz eines alkalis chen Carbonats zu zweckmassig concentrirten 

Losungen des normalen Salzes erhiilt man basische Ferrisulfate, z. B. 
Fe2(S04MOH)2 und FeiS04MOH)6' Beide Salze zersetzen sich aber, 
wenn man sie einige Stunden stehen lasst. 

Man erhiilt ein bestandigeres basisches Sulfat durch Zusatz einer ge
niigenden Menge Eisenoxydhydrat zu einer Losung des normalen Salzes. 
Es ist aber weniger kostspielig, die fiir das normale Salz beschriebene 
Methode anzuwenden, dabei aber nur die halbe Menge Schwefelsaure 
zu nehmen: 

12FeS04,7H20 + 3II2S04 + 4HNOa = 3FeiS04MOH)2 + 86H20 + 4NO 
basisches 

Ferrisulfat. 

Macht man dieses Praparat im Kleinen, so bemerkt man, sogar nach
dem aHe erforderliche Salpetersaure zugesetzt ist, dass die Losung im 
Anfang eine schmutzig olivenbraune Farbe besitzt, was auf die Anwesen
heit eines Ferrosalzes hinweist. Sobald aber die siedende Fliissigkeit eine 
gewisse Concentration erreicht hat, tritt eine plotzliche Oxydation ein, 
es entweichen rothe Dampfe, uud die Fliissigkeit nimmt sofort die normale 
gelbe Farbung der Ferrisalzlosung an. 

Dieses basische Ferrisulfat (rouille) wird masseuhaft als tiefrothe 
Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,35-1,40 in der Seidenfarberei verbraucht. 
Dieselbe wird in grossen, bedeckten, steinernen Trogen bereitet, die mit 
einer weiten Abzugsrohre fiir die sich entwickelnden salpetrigsauren 
Dampfe versehen sind, sowie mit einer kleinen Rohre zur Einfiihrung der 
Sauren uud mit einer grossen Oeft'nung, urn das Ferrosulfat einfiihren und 
die Mischung aufriihren zu kOnnen. Auf je 100 Kilogramm des darzu
stellenden basischen Sulfates von 43 0 B. braucht man 80 Kilogramm 
Ferrosulfat; diese werden in die Troge gebracht, und man lasst 
sodann eine mit Wasser etwas verdiinnte Mischung von 10-15 Procent 
Salpetersaure 38 0 B. und 6 - 7 Pro cent Sclmefelsaure 66 0 B. all
mahlich zufliessen. Das Ganze wird gut umgeriihrt, und man lasst die 
Reaction in der Kalte vor sich gehen; ist diese voriiber, so wird die 
Reaction durch Einblasen von Dampf zu Ende gebracht. Die Dampfe 
von Untersalpetersaure, die in Strom en entweichen, werden mit Luft ge
mengt durch einen mit Wasserstrahl versehenen Coksthurm geleitet und 
dadurch wieder in Salpetersaure iibergefiihrt. Hort die Entwickelung der 
Dampfe auf, so ist die Reaction vollendet, und man lasst nun die Fliissig
keit in grossen Trogen sich abkiihlen und kHiren. 

Man glaubte friiher irrthiimlich, dass das Vorhandensein kleiner Mengen 
Ferrosulfat und Salpetersaure zum Hervorbringen des besten Schwarz auf 
Seide giinstig mitwirke. Ein gutes Muster dieser Beize soUte mit Silber-
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nitrat keinen Niederschlag geben. Ferridcyankalium sollte in einer 
verdiinnten Losung hochstens eine blaue Fill"bung, abel' keinen Nieder
schlag hervorrufen. Getroc1met und gegliiht sollte sich ein Riickstand von 
etwa 17 Procent Eisenoxyd ergeben. Die Losung wi I'd beim Verdiinnen 
mit Wasser zersetzt, wobei sich ein unlosliches basischeres Ferrisulfat 
nieclerschlagt, wahrend ein saureres SalL: in Losung bleibt. 

Es geschieht zuweilen, dass zwei Prliparate yon del' gleichen chemi
schen Zusammensetzung beim Farben verschiedene Resultate geben. In 
diesem Faile nimmt man an, class bei den verschieclenen Temperaturen, 
bei denen die Oxydation stattfinden kann, isomere Verbindungen ent
standen sind. 

Die Fabrikation der Beize verlangt grosse Vorsichtj denn wenn die
selbe zu basisch winl, so leiclet darunter der Glanz der Seide; ist sie 
dagegen zu sauer, so giebt sie das Eisenoxyd nicht in geniigender Menge 
an die Faser abo 

122. Antvendttng auf Baumwolle. Das normale Ferrisulfat wird 
selten angewendet. 

Das obengenannte losliche basische Ferrisulfat oder sogar eine etwas 
starker saure Verbindung wird zum Schwarzfarben der Baumwolle benutzt. 
Die Baumwolle wird mit einer Abkochung von Gerbstoff gesattigt, und ent
wedel' sofort, oder nachdem man sie durch Kalkwasser gezogen, in cine 
Losung del' Beize vom spec. Gew. 1,01-1,02 eingetaucht und darin etwa 
eine Stunde liegen gelassen. Dieselbe wi I'd dann gewaschen, entweder nul' 
in rein em Wasser, odeI' in solchem, dem eine geringe Menge Kreidepulver 
zugesetzt wurde, urn das Niederschlagen des basischen Salzes auf die 
Faser zu vervollstandigen und um alle Saure zu entfernen. Die Baumwolle 
wircl darauf in einem Blauholzbacle gefiirbt. 

Bei dieser Operation client die von der Baumwolle absorbil'te und 
angezogene Gerbsiiure hauptsachlich zur Fixirung del' Eisenbeize, obschon 
dieselbe auch eine blauschwarze Farbe zur Folge haben kann, wenn sie 
sich, wie es zuweilen geschieht, mit dem Eisenoxyd odeI' dem basischen 
Ferrisalz verbindet. Das Durchziehen durch Kalkwasser nach dem Tannin
bade hat offenbar die Bildung von gerbsaurem Kalk zur Folge, und die 
Zersetzung des Ferrisalzes wird dadurch erleichtert, da sich del' Kalk 
mit del' an das Eisen gebundenen Schwefelsaure verbindet. Diese Beize 
kann auch, auf ahnliche Weise wie salpetersaures Eisen, zur Ef1~eugung 
von Rostfal'b en benutzt werden. 

123. Anwendung auf Wolle. Die Ferrisulfate scheinen bisher zurn 
Beizen von Wolle keine Anwendung gefunden zu haben; es ist jedoch 
moglich, dass dieselben bei richtiger Anwendung dazu benutzt werden 
konnten. 

124. Anwendung auf Seide. Das losliche basische Ferrisulfat ist die 
vorziiglichste Eisenbeize zum Schwarzfarben del' Seide. 

Beim Beizen der Rohseide wird diese vorerst in einer lauwarmen 
(40 - 50 0 C.) Losung von Natriumcarbonat behandelt, gewaschen und gut 
ausgewunden, sodann in einer kalten Losung der Beize bei 10 0 B., wiih-
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rend einer hal ben bis ganzen Stun de durchweicht. Die Seide wird darauf 
ausgewunden, gut gewaschen, wieder ausgewunden und etwa 30 Minuten 
in einer lauwarmen Losung (40 0 bis 50 0 C.) von Natriumcarbonat liegen 
gelassen. Sie wird endlich nochmals ausgewunden und gut gewaschen. 
Diese verschiedenen Manipulationen miissen drei- bis viermal wiederholt 
werden, je nach der verlangten Farbe und Beschwerung. 

Beim Beizen von abgekochter Seide wird das Material eine halbe bis 
ganze Stunde in einer kalten Losung des basischen Ferrisulfats bei 29 0 B. 
behandelt, ein U eberschuss an Fliissigkeit durch Pressen nnd Auswinden 
entfernt und die Seide gut gewaschen - zuerst mit kaltem und endlich 
mit lauwarmem Wasser. Diese Vorgiinge miissen sieben- bis achtmal 
wiederholt werden, worauf die Seide in ein altes Seifenbad von 100 0 C. 
gebracht wird oder in ein Bastseifenbad, dem man etwa 12 Procent des 
Gewichts der Seide an Olelnseife und 2 Procent Krystallsoda zusetzt. 
Man wascht nochmals in Wasser, worauf der Beizprocess vollendet ist. Das 
Eisenbad sowohl als das Seifenbad bleibt fortwahrencl im Gebrauche, wobei 
dafUr gesorgt wird, dass ersteres durch erneuerten Zusatz von Beize die 
nothwendige Concentration behalte, und in letzterem vor dem Beizen ein 
neues Quantum Seide aufgekocht werde, damit die eisenhaltige Seife, die 
sich wahrend einer vorhergehenden Operation gebildet hat, an die Ober
flache komme, von del' sie dann abgeschaumt wird. 

Es ist wesentlich, dass man in basischem Ferrisulfat gebeizte Seide 
nicht im gebeizten Zustande abtrocknen lasst. Man muss dieselbe entweder 
in del' starken Beize liegen lassen oder nach dem Was chen gut mit nassen 
Tiichern bedecken. 

Seide, die stark mit Eisenoxyd durchzogen ist, wird durch langeres 
Liegenlassen zerstort, indem eine langsame Oxydation der Faser stattfindet. 

Folgendes ist die Theorie des Beizens nach obigen Methoden: 
Bei Rohseide, wo eine verhaltnissmassig schwache Losung von Ferri

sulfat angewendet winl, verursacht, abgesehen von der allgemeinen Auf
saugung der Fliissigkeit, del' Seiclenleim selbst Zersetzung und daher das 
Niederschlagen eines unlOslichen basischen Salzes in sich selbst wahrend 
des Eintauschens. Das Was chen in Wasser und Abspiilen in Natriumcarbonat 
vollendet die Zersetzung und entfernt die frcigewordenen saul' en Salze. 

Bei abgekochter Seide win} die Fliissigkeit wlLhrend des Eintauschens 
in die concentrirte BeizlOsung von del' Faser einfach aufgenommen; Zer
setzung und Niederschlagen erfolgen erst wahrend des Waschens, wodurch 
naUirlich auch die sauren Salze entfernt werden. Die Anwendung von calcium
bicarbonathaltigem 'Wasser zum Was chen ist ungemein vortheilhaft, da da
durch die Zersetzung der absorbirten Beize sehr befOrdert wird. 

Das Kochen in SeifenlOsung ist nothwendig, um die Zersetzung del' 
absorbirten Beize volisULndig zu machen, und die dabei angewandte Tem
peratur von 100 0 C. soli das niedergeschlagene Ferrisulfat so verandern, 
dass es in den nachfolgenden Eisenbadern sich weniger leicht auflost. 

Nach Moyret wird bei dieser Operation keine eisenhaltige Seife auf 
die Seide niedergeschlagel1. 

Hum mel, Fii.rberei und Bleicherei. 9 
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Rine vorhergehende Trankung der Seide mit Gerbstoff verursacht 
keine Neigung zur Bildung eines starkeren Niederschlags von Beize auf 
die Faser, sondern eher das Gegentheil; die Seide verliert in der That an 
Gewicht in Folge der Oxydation und Zerstornng der absorbirten Gerbsaure. 

Durch eine vollstandige Beizungsoperation gewinnt die Seide etwa 4 Pro
cent an Gewicht. Wird die Operation sechsmal wiederholt, so gewinnt die 
Seide urn etwa 25 Procent an Gewicht, wodurch der durch das Abkochen 
erlittene Verlust ungefl1hr ersetzt wird. Eine sieben- bis achtmalige 
Wiederholung giebt einen Gewinn von etwa 8 Procent des urspriinglichen 
Gewichtes der Rohseide. Auf diese Weise gebeizt, zeigt die Seide eine 
tief orangebraune Farbe und behalt ihren urspriinglichen Glanz. 

Fig. 45. U.izkur. filr S.idengam. 

Fig. 45 stellt das Beizebad dar, wie es in Seidellfarbereien allgemeill 
im Gebrauch ist. 

Dasselbe besteht aus einer rechteckigen, hOlzernen Kufe zur Aufnahme 
der Eisenbeize. Die iiber glatte, hOlzerne Querstocke, z. B. geschalte 
Haselstocke, aufgehangte Seide wird in der Losung mit der Hand gedreht. 
Nachdem man hat abtropfen lassen, wird del' U eberschuss an Fliissigkeit 
entfernt, indem man die Strahne einzeln durch eine Auswindemaschine 
(Fig. 46) gehell lasst, die mit einem Kautschukriemen A versehen ist, auf 
dem die Strl1hne zwischen den Kautschuk-Cylindern durchgefiihrt werden. 
Mit Hilfe der Schrauben B kann der Kautschukriemen immer in gehtiriger 
Spannung erhalten werden. Eine vollkommenere Entfernung der Fliissigkeit 
wird nachher dmch energisches Auswinden mit del' Hand erzieH. 

Die angewelldete Waschmaschine ist in Fig. 47 nach del' Construction 
der Gebriider Wan sIeben in Crefeld dargestellt. Dieselbe besteht aus einer 
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doppelten Reihe von glasirten, gerieften RoUen aus Porcellan, iiber welche 
die Seidenstrahne aufgehangt und in Umdrehung versetzt werden. Die RoUen 

Fig. 46. QQetscbma,ebine fUr eidengarn. 

stehen mit einander in Yerbindung durch eine Reihe von Zahnradern; auf 
jeder Seite wird eines diesel' Zahnrader durch ein an einer eentralen 
Frictiollsseheibe angebrachtes Zahnrad in Bewegung gesetzt. 

~·ig. 4i. Woscbmascbine flU eidengarn. 

Das Waschen geschieht mit Hilfe von Wassel'l'ohl'en, die unterhalb del' 
RoUen angebracht und auf beiden Seiten horizontal durchlochel't sind. 

9* 
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Eine ahnliche Wasserrohre liegt zwischen je zwei Strahl1en, so dass sicb 
wahrel1d der Umdrehung ein ununterbrochener Wasserstrom von il1nen und 
aussen iiber jeden Strahn ergiesst. 

Urn die Verwickelung der einzelnen Faden zu verhindern, drehen sich die 
RoUen, selbstthiitig abwechselnd, nach rechts und nach links. Ein Hebel 
setzt zugleich die RoUen in Bewegung und bringt das Wasser zum Aus
stromen. Die RoUen jeder Seite lassen sich unabhiingig von denen der 
anderen Seite in Bewegung setzen, so dass, wahrend eine Reihe in Thiitigkeit 
ist, die Strahne von der anderen Reihe entfernt und durch neue ersetzt 
werden konnen. 

Nachdem auf obige Weise mit kaltem Wasser gewaschen worden, wird 
ein ferneres Was chen oder Abspiilen mit warmem Wasser in einem hOl
zernen Trog, der zwischen und unter den beiden RoUel1l'eihen steht, vor
genommen. Del' Trog wird aus einem hOher gelegenen Behalter gefiillt, in 
welchem das Wasser durch Dampf auf die erforderliche Temperatur ge
bracht wird. 

125. Salpeter-schwefelsaure Eisenoxyde. Mehrere diesel' Salze 
werden in del' Praxis unter dem Namen Eisennitrat hergesteUt und ange
wendet. 

Sie entstehen, wenn Ferrosulfat mit Hilfe von Salpetersaure nach del' 
schon oben zur Bereitung von Ferrisulfaten beschriebenen Weise oxydirt 
wird, abel' die dort zugesetzte Schwefelsaure wird hier gam oder theilweise 
durch Salpetersaure ersetzt: 

6FeS04,7H20 + 6HN03 + 2HN03 = 3Fe2(S04MN03)2 + 2NO + 46H20 
Ferrosulfat. Salpetersaure. salpeter-schwefelsaures Stick-

Eisenoxyd. oxyd. 

12FeS04,7H20 + 6HN03 + 4HNOa = 3Fe4(S04)iN03MOH)2 + 4NO + 
basisches salpeter-schwefel-

saUl'es Eisenoxyd. 

+ 86H20 
Die Zusammensetzung der in del' Praxis angewendeten Salze ist sehr 

verschieden. Die Darstellung von Verbindungen bestimmter Zusammen
setzung wird im AUgemeinen nicht beabsichtigt, und ihr Werth als Beizen 
hiingt ganzlich von den Resultaten ab, die sie beim Farben geben. 

Es sind dies tief braul1l'othe Losungen, die Mters etwas Ferrosalz 
enthalten, das der Oxydation entgangen ist, das aber in manchen Fallen 
llicht fiir schadlich gehalten wird. 

In Verbindung mit Blauholz z. B. hat reines Ferrisalz die N eigung, 
braun schwarze Farben zu erzeugen, wahrend die Ferrosalze Blauschwarz 
geben. lVlan nimmt daher an, dass eine Mischung beider ein angenehmeres 
Kohlschwarz hervorrufe. 

Bei del' Anwendung diesel' Beizen auf Baumwolle, besonders bei 
Dampfdruckfarben soUte ein Ueberschuss an Saure vermieden werden. 

Zum Zwecke des Nachdunkelns kann dagegen eine leichte Allsauerung 
giinstig wirkell, da dann die Beize sich langsamer zersetzt, die Faser voll
stalldiger durchdringt, und diese regelmassiger gebeizt ,yird. 1st dagegen 
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das Salz zu basisch, so wird die Beize zu empfindlich, zersetzt sich von 
selbst und giebt eine unregelmassige Farbe. 

126. Ameen dung. Die Nitrosulfate werden hauptsachlich zum Schwarz
farben der Baumwolle angewendet. 

Die Anwendungsweise ist die gleiche wie die del' Ferrisulfate (S. 128). 

Zum W ollfarben werden obige Beizen nicht benutzt, und in del' 
Seidenfarberei sind sie von dem loslichen basischen Ferrisulfat ver
drangt worden. 

127. Ferrinitrat (salpetersaures Eisenoxyd). Man bereitet diese Beize 
durch langsame Auflosung von Eisenabfallen in Salpetersaure. Sobald sich 
ein Bodensatz von unloslichem basischem Ferrinitrat bemerkbar macht, 
wird del' Zusatz von Eisen unterbrochen und der Fliissigkeit Zeit ge
lassen, sich zu klaren. Je nach del' Menge del' angewendeten Salpeter
saure und del' Sorgfalt in del' Bereitung kann die Zusammensetzung del' 
Beize sehr verschieden sein. 

Dieselbe findet gegenwartig nul' beschrankte Anwendung zum Baum
wollfarben, z. B. zum Erzeugen von Rostfarben. Die Baumwolle wird mit 
einer Losung yon Eisennitrat getrankt und nach Entfernung des Ueber
schusses durch eine Imlte Losung von Natriumcarbonat gezogen, wobei 
sich Eisenoxyd niederschlagt. Man wendet sie aucll hie und da zum 
Schwarzfarben an. 

128. Ferriacetat (essigsaures Eisenoxyd). Das normale Acetat 
Fe2(C2Ha0 2)6 wird bereitet durcll Doppelzersetzung von Ferrisulfat nnd 
Bleiacetat im richtigen Verhaltniss. 

Durch Neutralisation einer Lasung des normalen Acetats mittelst zu
nehmender Mengen eines Alkalicarbonats erhalt man Losungen von ver
schiedenen basischen Acetaten, z. B. Fe2(C2Ha0 2)5(OH); Fe2(C2H30 2)4(OH)2; 
FeZ(C2Ha0 2MOH)a; Fe2(CzHa0 2)z(0H)4' Eine Lasung des normalen Salzes 
dissociirt sich wedel' beim Erwarmen, noch beim Verdiinnen mit Wasser; 
Lasungen der basischen Salze werden dagegen beim Erwarmen nieder
geschlagen, nicht aber beim Vel'diinnen. Vermehrte Basicitat erniedrigt die 
Temperatur del' Zersetzung. Es ist aber merkwiirdig, dass in vel'diinnten 
Lasungen die Dissociationstempel'atur in del' am wenigsten basischen Beize 
Fe2(C2Ha0 2MOH) erhOht wird, in Fe2(C2Ha0 2MOH)2 unverandert bleibt 
und nur in den basischen Beizen erniedrigt wird. (Liechti und Suida.) 

129. Anwendung. Die Ferriacetate scheinen gegenwartig wenig oder 
keine Anwendung als Beizen zu finden, wahrend einige davon friiher in 
ausgedehntem Masse zum Schwarz far ben der Seide benutzt wurden. 

130. Ferrisulfatacetate sind gelegentlich benutzt worden, wenn 
man sie zufallig darstellte, urn einen durch Zusatz von Bleisulfat entstande
nen iibermassigen Stiuregehalt von Ferrisulfaten abzuschwachen. 

131. Ferrinitratacetat odeI' Fer I' i ace tat nit rat. Diese Beize 
ist ebenfalls zufallig dargestellt worden, als man eine gewisse Menge Blei
acetat zu Lasungen von gewissen Ferrinitratsulfaten zusetzte, um deren 



134 Die Beizen. 

Sauregehalt abzuschwachen. Ein Product diesel' Art ist abel' friiher vielfach 
zum Farben del' Seide angewendet worden, und wird jetzt noch zum 
S chwarzfarben von Seide, die zu Pliisch bestimmt ist, benutzt, da die er
zeugte Farbe durch heisses Press en odeI' Biigeln nicht angegriffen wird. Die 
Methode del' Darstellung, die lange Zeit ein Geheimniss blieb, ist folgende: 
Eisendrehspane werden in Salpetersaure gelOst, wie bei del' Fabrikation 
von Ferrinitrat, nul' mit dem Unterschiede, dass mit dem Zusetzen von Eisen 
fortgefahren wird, bis das Ganze eine teigartige Beschaffenheit von unlosliehem 
basischem Ferrinitrat angenommen hat. Dieses basische Pracipitat wird 
gesammelt und in heisser Essigsaure gelost, indem man dafiir sorgt, dass 
ein geringer Ueberschuss des Niederschlags ungelost bleibt. Die erhaltene 
tiefrothe Losung wird zum Erkalten und KHiren stehen gelassen. 

132. Eisenchlorid. Die normale Verbindung, Fe2C16, wird als Beize 
nicht benutzt. Basische Salze Mnnen durch Ltisung von Eisenoxydhydrat 
in Losungen des normalen Salzes bereitet werden; abel' auch diese haben 
bis jetzt in del' Praxis keine Anwendung gefunden. 

133. Alkalische Eisenbeizen. Obschon Eisenoxydhydrat in kausti
schen Alkalien nicht loslich ist, so verhilldert doch ein Zusatz gewisser 
organischer Korper, wie Weinsaure, Traubenzucker, Glycerin etc., zu del' 
Losung eines Eisenoxydsalzes die Fallung des Eisenoxydes durch Alkali, 
so dass man auf diese Weise eine alkalische Eisenlosung erhalt, Man 
nehme z. B. 2,5 Liter Ferrisulfatlosung, aquivalent 1,250 Gramm Ferro
sulfat, und setze 1 Liter Glycerin und 10 Liter Natronlauge 37,5° B. 
zu; die Losung nimmt eine tief rothbraune Farbe an. Eine alkalische 
Eisenlosung wird auch erhalten durch Zusatz eines Ueberschusses einer 
concentrirten Kaliumcarbonatlosung zu einer concentrirten Losung von 
Ferrisulfat odeI' -nitrat. Del' zuerst erfolgende Niederschlag lOst sich unter 
obigen Bedingungen wieder auf. 

Eisenpyrophosphat, (Fe2)2(P207)a, ist in Ammoniak loslich. :Mit diesel' 
alkalischen Losung gebeizte BaumwoUe soil, mit Krapp odeI' Alizarin, gute 
Violettfarben erzeugen. 

Es ist von Burgemeister bemerkt worden, dass ein Zusatz von Glycerin 
zu einer Losung von Fel'l'osulfat die Fallung von Oxyd durch Alkali ver
hindert, und dass diese alkalische Losung die Fahigkeit besitzt, Baumwolle 
zu beizen. Man mische z. B. 1 Kilo Ferrosulfat, 2 Liter Glycerin und 
60 Liter Natronlauge 37,5° B. 

Ungeachtet obi gel' Thatsachen haben die alkalischen Eisenbeizen wegen 
ihres ubermassigen Alkaligehaltes und ihrer Kostspieligkeit in del' Farberei 
noch keine praktische Verwendung gefunden. 

134. Eisenalaull. Dieses Salz, ~:JS04)4,24H20, ist dem gewtlhn

lichen Alaun genau entsprechend und kann auf die namliche Weise ange
wendet werden. Sein Gebrauch beschrankt sich bis jetzt auf das Beizen 
von W oUe zum Farben mit Alizarinfarben. Es steht jedoch einer mehr 
ausgedehnten Anwendung desselben nichts im Wege. 
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Zinnbeizen. 

135. Zinno Das Zinn tritt iu zwei Oxydationsstufen auf - als 
Zinnoxydul, SuO, und als Zinuoxyd, Su02. 1m Hydratzustaude, SU(OH)2, 
uud Sn(OH)4, sind diese Oxyde loslich, entweder in Sauren oder in 
kaustischen Alkalien, und es bilden sich Zinnoxydul- und Zinnoxydsalze, 
entweder saurer oder alkalischer Natur. Abgesehen von ihrem Charakter 
als Beizen, wirken die Zinnoxydulsalze als energische Reductionsmittel; 
sie nehmen begierig Sauerstoff auf und gehen dabei in Zinnoxydverbin
dungen tiber. Dieser Eigenschaft sollte man sich bei del' Anwendung von 
Zinnbeizen fltets erinnern, weil dadurch ihr Gebrauch in Verbindung mit 
anderen Beizen von oxydirendem Charakter odor sol chen Farbstoffen, die 
iiich durch Reduction entfiirben, ausgeschlossen ist. In besonderen Fallen 
kann indessen dieses charakteristische Verhalten ntitzlich werden, z. B. bei 
del' Reduction von Indigblau zu Indigweiss, beim Aetzen von Rostfarben, 
~Ianganbraun etc. in del' Baumwolldruckerei. 

In del' Regel werden die Zinnoxydulsalze fur Wolle, die Zinnoxyd
salze ftir Baumwolle angewendet; die Farben, welche sie mit polygene
tischen Farbstoffen erzeugen, sind gewohnlich durch ihre Lebhaftigkeit 
ausgezeichnet. 

Losungen del' Zinnoxydul- und Zinnoxydsalze sind farblos. Viele 
ZinnlOsungen abel', die mit Hilfe von Salpetersaure mit oder ohne Zusatz 
von Salzsaure oder alkalischen Cbloriden in del' Farberei bereitet werden, 
baben eine entschieden gelbe Farbe und scbeinen weniger stabilen Cbarakters 
zu sein als die gewohnlicben Zinnverbindungen. Es sind daher Einige 
del' Meinung, dass solche Losungen das Zinn in cinerin del' Mitte liegen
den Oxydationsstufe enthalten, namlich als Sesquioxyd, Sn20 3. Es ist 
abel' wahrscheiulicher, dass diese Farbung und Empfindlichkeit von einer 
eigenthiimlichen Modification des Zinnoxyds, del' Metazinnsaure, berrtihren. 

136. Zinnchloriir. Diese Beize wird in krystallinischer Form, 
SnCI2,2H20, unter dem Namen ~Zinnsalz" in den Handel gebracht. Gute 
Waare sollte 52 Procent Zinn enthalten. Das Salz wird bereitet, indem 
man gekorntes Zinn in Salzsaure in del' Warme auflost und das gebildete 
Salz aus del' Losung herauskrystallisiren lasst. 

Sn + 2HCl + 2H20 = SnCI2,2H20 + H2 

Luftzutritt soil die Losung befordern, so dass dazu ein Erwarmen 
nicht nothweudig ist, wenn man die Saure nach und nach auf offene 
Haufen granulirten Zinnes giesst. 

Sn + 2HCI + 2HzO + ° = SnCI2,2HzO + H20 

Haufig wird die Zinnlosung selbst unter dem Namen Einfach-Chlor
zinn verkauft. 

Diese ZinnlOsungen haben oft eine sehr verschiedene Concentration; 
die Mengen von Zinn und del' freien Saure, die immer darin vorkommt, 
wechseln bedeutend und Mnnen nul' durch Analyse bestimmt werden. Sie 
sind zuweilen Verfalschungen unterworfen. 
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"Zinnsalz" lOst sich in einer geringen Menge Wasser ohne Zersetzung 
und man erhalt eine klare Losung; bei weiterem Yerdiinnen wird diese 
aber wieder getriibt, indem sich ein unlosliches basisches Chloriir oder 
Oxychloriir, Sn(OH)Cl, bildet, das sich niederschlagt: 

SnCI2 + H20 = Sne OH)CI + HCI 
basisches 

Zinnchloriir. 

Der Nirderschlag lost sich wieder auf durch Zusatz von Salzsaure. Wegen 
Anwesenheit eines Ueberschusses an Saure sind die kauflichen Zinnchloriir
losungen bei Verdiinnung mit Wasser weniger der Zersetzung unterworfen. 

137. Anwendung aUf Baumwolle. Zinnsalz findet in der Zeugdrnckerei 
zur Vermis chung mit verdickten Thonerdebeizen eine ausgedehnte Anwen
dung. In kleinen Mengen verhindert dieser Zusatz, wahrscheinlich wegen 
der reducirenden Wirkung des Salzes, das Festsetzen von Eisen, das 
zufaBig in der Drnckfarbe anwesend sein kann oder wahrend der Dru.::k
operation aufgenommen worden ist. Dadurch wird die Reinheit und der 
Glanz gefarbter Alizarinrothe etc. erhalten. 1st del' Zusatz grosser, so 
wird dadurch die gedrnckte Beize befahigt, den Eisenbeizen zu widerstehen, 
die iiber sie gedrnckt werden. 

Zinnsalz wird auch in Verbindung mit einigen Dampffarben neben 
Farbholzextracten und Hilfsbeizen, wie Weinstein, Oxalsaure etc., in Coche
nille-Dampfroth, Dampfgelb etc. angewendet. 

Aus gewissen Farbholzextracten mittelst Zinnchloriir bereitete Lacke, 
die unter dem Namen Carmine in den Handel kommen, z. B. Gelbbeeren
carmin, Cochenillecarmin, werden gelegentlich in der Zeugdruckerei ange,Yendet. 

Ais Beize und fUr sich gebraucht findet das Zinnchloriir wenig An
wen dung zum Farben der Baumwolle. Man braucht es vielmehr, um 801che 
Farben, in denen andere Beizen die Hauptrolle spielen, abzuandern und zu 
aVlVlren. In der Tiirkischrothfarberei wird Zinnsalz in kleinen Portionen 
del' SeifenlOsung zugesetzt, worin die gefarbte BaumwoBe beim A viviren 
abgekocht wird, um die Farben feuriger zu machen. Man muss sich da
vor huten, das Salz in iibermassiger Menge zuzusetzen, da sich sonst eine 
unlosliche, klebrige Zinnseife bildet, die dem Gewebe anhaftet und die 
Waare verdirbt. 

138. Anwendung auf Wolle. Zinnchloriir ist eine zweckmassige Beize 
fUr W oBe und wird als solche hauptsachlich zugleich mit Cochenille fiir 
Scharlach und mit Flavin etc. benutzt, um Gelb oder Orange zu erzeugen. 
Bei einigen Farbstoffen braucht man die Beize nicht getrennt auf das zu 
farbende Material anzuwenden, sondern sie wird sofort nebst dem Farbstoff 
und Hilfsbeizen, wie Weinstein, Oxalsaure etc., in die Flotte gebracht. 
Dies wird dadurch ermaglicht, dass die gebildeten Zinnlacke zum grossten 
Theil in dem Ueberschuss der saUl'en Beize gelOst und daraus von der 
W oBe absorbirt werden. 

Wird die W oBe vor dem Farben gebeizt, so wil'd sie mit einer 
Lasung vonZinnchlol'iir und Weinstein gekocht. Hiel'bei ist es abel' l1icht 
rathsam, mehr als 4 - 6 Procent Zinnsalz zu verwenden, da die Wolle 
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leicht rauh und miirbe wird und dadurch an Walkfahigkeit yerliert. Wird 
das Salz zu einem sauren Bade - z. B. zu gleicher Zeit mit dem Farb
stoff, wie oben - zugesetzt, so fixirt sich wahrscheinlich weniger Beize 
auf del' Wolle, und die N eigung del' letzteren zur Rauhheit im Anfiihlen 
ist weniger stark. 

Zinnchloriir wird dem Farbbad zuweilen gegen das Ende des Aus
farbens zugesetzt, urn die Farbe abzuandern. Da diese dadurch heller und 
lebhafter wird, so heisst dieses Yerfahren technisch "Aviviren". 

Die aus den oben angefiihrten Farbholzextracten dargestellten Zinn
lacke waren friiher von sehr grosser Wichtigkeit in del' W olldruckerei; 
seit del' Einfiihrung del' Theerfarben sind dieselhen abel' zum grossen 
Theile in den Hintergrund getreten. 

139. Anwendung auf Seide.· Zinnchloriir wird hauptsachlich zugleich 
mit Catechu angewendet, urn stark beschwerte 8chwarzfarben hervorzu
bringen, wozu dasselhe in del' That von erster Wichtigkeit ist; die Methode 
seiner Anwendung ist unten bei del' Amyendungsweise des Catechu ange
geben. 

140. Salpetersaures Zinnoxydul. Diese Beizc kann man bereiten 
durch Losung frischgefallten Zinnoxydulhydrats, 8n(OH)2' in kalter, ver
diinnter 8alpetersaure; in del' Praxis wird abel' das Oxydulhydrat durch 
metallisches Zinn ersetzt, in welch em Fall die Fliissigkeit Ammoniumnitrat 
enthiilt : 

48n + 10HN03 = 48n(N03)2 + NH4N03 + 3H20. 

Die gewohnliche Methode hesteht darin, dass man Zinnstabe in ihrem 
achtfachen Gewicht kalter 8alpetersaure von 20 0 B. allmahlich auflost, indem 
man darauf achtet, eine Entwickelung von Stickstoffdioxyd zu vermeiden. 
Die 8alpetersaure soUte von den niedrigeren 8tickstoffoxyden frei sein. 

Wie das Salz fiir die Farberei bereitet wird, stellt dasselhe eine tief
gelbe Losung yom spec. Gew. 1,3 dar, die sich Ieicht von selbst zersetzt 
und bei Iangem Stehen einen weissen Niederschlag absetz·t. 

Obschon man iiber die wahre chemische Zusammensetzung diesel' 
Losung noch nicht im Reinen zu sein scheint, so enthalt sie doch ",ahr
scheinlich das Zinn wesent1ich ais Zinnoxydulsalz; metazinnsaures Salz, 
das an seiner weingelben Farbe erkannt ,,-ird, ist abel' eben falls anwesend. 

Die Beize findet in del' W ollfarberei hauptsachlich zur Herstellung 
von Cochenille-Scharlach Verwendung. 

141. Zinnchlorid oder Doppelchlorzillll. Man bereitet diese Beize, 
indem man Chlorgas in eine Losung yon Zinnchloriir einleitet, 

SnCI2,2H20 + Cl2 + 3H20 = 8nC14, 5H20, 
Zinnchloriir. Zinnchlorid. 

oder indem man eine Losung von Zinnchloriir und 8alzsaure mittelst 8al
petersaure, chlorsaurem Kali odeI' eines anderen Oxydationsmittels oxydirt: 

3SnC12,2H20 + 6HCl + 2HN03 = 3SnCl4 + 2NO + 10H20 
Zinnsalz. Salzsaure. Salpeter

saure. 
Zinn

chlorid. 
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3SnC12, 2H20 + 6HCl + KClOa = SnCl4 + KCl + 9H20 
Kaliumchlorat. 

Die Methode, nach welcher chlorsaures Kali als Oxydationsmittel ge
braucht wird, ist leicht auszufiihren und giebt ein vorziigliches Praparat. 
Das Zinnsalz wird in del' Salzsaure mit odeI' ohne Zusatz von wenig Wasser 
ge!Ost und die Losung leicht erwarmt, urn die Reaction einzuleiten. Man 
hat dann nul' so schnell, wie es die Reaction erlaubt, das nothige chlor
saure Kali in kleinen Mengen zuzusetzen. Die erforderliche Warme 
wird erzeugt durch die ziemlich energische Reaction, die bei dem jedes
maligen Zufiigen des Kaliumchlorates stattfindet. Die so erhaltene Zinn
chloridlosung sollte farblos sein. Mit einem Ueberschuss von chlorsaurem 
Kali ist sie wegen Vorhandensein von freiem Chlor gelb; das Eintreten del' 
gelben Farbe ist also ein Anzeichen, dass die richtige Menge des Zusatzes 
erreicht sei. Folgende verhaltnissmassigen Mengen sind durch den Ver
such als zweckmassig erfunden worden: 337 Gramm Zinnsalz, 300 Gramm 
Salzsaure 15,4 0 B., 58 Gramm chlorsaures Kali. 

Es sind mehrere krystallinische Zinnchloridhydrate bekannt; am best en 
das Pentahydrat, SnCI4, 5H20, das im Handel vorkommt. 

Verdiinnte Losungen von Zinnchlorid erleiden beim liingeren Stehen 
von selbst eintretende Zersetzung; Erhitzen zum Sieden bewirkt sofortige 
Zersetzung mit Niederschlag von Zinnoxydhydrat: 

SnCl4 + 4H20 = Sn(OH)4 + 4HCl 
Zinnoxydhydrat. 

142. Pinksalz 1) ist ein Doppelsalz von Zinnchlorid nnd Chlorammonium 
[SnCl4> 2(NH4,Cl)J. Werden concentril'te Losungen del' beiden Salze im 
aquivalenten Verhaltniss gemischt, so setzt sich das Doppelsalz als weisses 
krystallinisches Pulver zu Boden. Es lOst sich in Wasser, ohne sich zu 
verandern. Eine verdiinnte Losung wird beim Erhitzen zersetzt, wobei sich 
Zinnoxydhydrat niederschlagt. 

Friiher stark im Gebraucht' in del' Zeugdruckerei, scheint diese Beize 
gegenwartig nul' selten angewendet zu werden. 

141J. Die Herstellung von Zilllloxydbeizell ist vielen Schwierigkeiten 
unterworfen wegen des schon oben beriihrten Umstandes, dass es zwei 
Zinnoxyde giebt, namlich Zinnoxyd und Metazinnsaure; ersteres ist in 8al
petersaure !Oslich, letztere ist darin un!Oslich. Metazinnsaure bildet sich 
jedesmal bei heftiger Einwirkung von Salpetersaure auf Zinn, entweder 
weil letztere zu concentrirt ist, odeI' weil die angewendete Temperatur zu 
hoch ist. Die Bildung dieses Korpers, del' als unlOslicher Niederschlag 
erscheint, muss sorgfaltig vermieden werden, indem man das Zinn in 8tab
form langsam hinzufiigt, die Sauren kiihl erhalt und die Entwickelung von 
Stickstoffdioxyd verhindert, da dies einen Verlust an Zinn und Vermin de
rung del' Beizkraft der Losung mit sich fiihrt. Aber sogar wenn eine 
heftige Oxydation nicht eintritt, bilden sich oft Metazinnsaure oder complicilrte 

1) Unter der Bezeichnung Pinksalz kommen gegenwilrtig auch grossere Mengen 
des oben erwilhnten krystallisirten Zinnchlorids in den Handel. 
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Oxychloride, deren Anwesenheit oder Abwesenheit in der Losung eines 
Zinnoxydul- oder Zinnoxydsalzes auf das Verhalten der Losung beim Beizen 
grossen Einfiuss hat. 

Anwendung der Zinnoxydsalze. 

144. Anwendung auf Baumwolle. Beim gewohnlichen Garn- und 
Stuckfarben findet Zinnchlorid ausser zum Rothfarben mit Barwood und 
Rothholz nul' beschrankte Anwendung. 

Die Baumwolle wird mit einer Abkochung von Gerbstoff gut getrankt, 
dann in einer verdiinnten Losung des Zinnoxydsalzes durchgearbeitet, 
liegen gelassen und endlich gewaschen. Man benutzt es gelegentlich 
fur Bordeaux und Braun, wobei Gelbholz, Blauholz und Rothholz zusammen 
in das Farbebad gebracht werden. 

Zinnchlorid findet eine ausgedehntere Anwendung zum Beizell des 
baumwollenen Zettels fiir halbwoUene Gewebe, um helle, lebhafte Nuancen 
hervorzubringen. N achdem die W oUe gefarbt ist, wird das Material mit 
einer Abkochung von Gerbstoff und nachher mit einer Losung des Zinn
oxydsalzes bei 2 - 3 0 B. behandelt. 

Woman vegetabilische oder animalische Extracte als Farbstoffe an
wendet, ist es das Zinnoxydhydrat, das die eigentliche Beize ausmacht, und 
diese ist es, die sich mit den Farbstoffen des Rothholzes, Blauholzes, 
Flavius, der Co chenille etc. verbindet, urn Carmoisin, Bordeaux, Purpur 
und verschiedene lebhafte Mischfarben zu erzeugen. Die Gerbsaure des 
Gerbstoffes wirkt einzig als Fixirmittel fiir das Zinnoxyd. 

Woman aber die basischen Theerfarben an wendet, vertauschen Gerb
same und Zinnoxyd ihre Rollen; das Zinnoxyd muss als Fixirmittel und 
die Gerbsaure als die eigentliche Beize angesehen werden. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Zinnchlorid, welches frei von Zinn
oxydulsalz ist, auf oben beschriebene Weise mit chlorsaurem Kali oder 
Salpetersaure bereitet, in allen Fallen geniigen wiirde, wo Baumwolle mit 
Zinn und Gerbsaure gebeizt werden soll. Die Gegenwart von Zinnoxydul
salz wirkt in der Regel schadlich wegen seiner reducirenden Eigenschaft, 
und weil dadurch bei halbwo11enen Stoffen leicht die Wolle gebeizt wird. 

145. Anwendung auf Wolle. Reines Zinnchlorid ist keine geeignete 
Beize fUr Wolle. 

Wird W oUe in einer verdiinnten Losung von reinem Zinnchlorid ge
kocht, gewaschen und mit einem polygenetischen Farbstoff, wie Rothholz, 
Blauholz etc., gefarbt, so nimmt dieselbe nur eine nutzlose Missfarbe an, 
und es muss dem Beizebad eine sehr grosse Menge Weinstein zugesetzt 
werden, um auf diese Weise eine gute, volle und brauchbare Farbe zu 
erzielen. Diesel' Mangel an Beizkraft ist ohne Zweifel die Bedingung, 
unter welcher Zinnchlorid eine so vorziigliche Beize fiir halbwo11ene Ge
webe ist. 

Dessenungeachtet werden viele del' oben angefiihrten zinnoxydsalz
haltigen Praparate zum Farben del' W o11e benutzt. Das Zinn tritt abel' 
hauptsachlich als Zinnoxydulsalz darin auf oder moglicher Weise als eine 
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Sesquiverbindung, d. h. in einer mittleren Oxydationsstufe, die noch wenig 
untersucht ist. Solche Beizen werden hauptsachlich zum Farben von 
Cochenille-Scharlach gebraucht. 

146. Anwendung aUf Seide. Einige mit Salpetersaure und Salzsaure 
dargestellte Zinnlosungen wurden friiher mit Rothholz und Blauholz zur 
Erzeugun~ von Roth und Purpur auf Seide angewendet und zwar vor 
oder zugleich mit dem Farbstoff. Seit del' Einfiihrung del' Theerfarben 
werden dieselben selten mehr benutzt. 

Zinnchlorid wird dagegen jetzt ofters angewendet, urn weisse oder 
hell nuancirte Seide zu beschweren. Die Rohseide wird wahrend einiger 
Zeit in einer kalten Losung von Zinnchlorid liegen gelassen, dann ge
was chen , durch eine kaltc, verdiinnte Losung von Natriumcarbonat gezogen 
und endlich mit Wassel' ausgewaschen. Nach mehrfacher Wiederholung 
dieser Operationen wird die Seide in gewohnlicher Weise abgekocht. Nach 
dies em Verfahren kann die Seide bis 25 Procent an Gewicht gewinnen. 
Dieses Beschweren ertheilt del' Seide die schein bare Eigenschaft grosserer 
Dichte, ist abel' nicht ohne nachtheiligem Einfluss auf viele del' nachher 
mitzutheilenden Farben. Wird die Losung bei 48 0 B. angewendet, 
so fangt die Seide an, sich aufzulOsen i schon bei einer Concentration 
von 28 0 B. zieht sie sich bedeutend zusammen. 

147. Zinnsaures Natron. Dieses Salz ist auch unter dem Namen 
Praparirsalz oder Zinnsoda bekannt. Es wird in ziemlich ausgedehntem 
Masse durch Zusammenschmelzen von Natron, Chilisalpeter und metallischem 
Zinn, gewohnlich auf Zusatz von Kochsalz hergestellt: 

3Sn + 3NaOH + NaNOa = 2SnOaNa2 + NHa 
Natrium- Natrium- zinnsanres 

hydrat. nitrat. N atron. 
Es sind noch andere Fabrikationsweisen bekannt. Das kiiufJiehe 

Product bildet eine weisse Krystallmasse. Frisch dargestellt, lOst es sich 
beinahe ganz in Wasser auf, wird es aber einige Zeit unter Zutritt yon 
Luft und Feuchtigkeit aufbewahrt, so zersetzt es sich und hinterlasst beim 
Auflosen viel weissen Riickstand. Es enthalt gewohnlich veranderliehe 
Mengen Natriumcarbonat und Kochsalzi' einige Handelsproducte enthalten 
auch Natrium-arsenat und -wolframat. Diese letzteren Bestandtheile solIen 
die Beizkraft des Salzes erhOhen, was abel' sehr zweifelhaft ist. Der 
Hauptwerth des Salzes beruht auf del' Menge des darin enthaltenen Zinns, 
die ziemlich veranderlich ist, da sie, je naeh dem Preise, 8--20 Procent 
betragt. 

In zinnsaurem Natron spielt das Zinnoxyd die Rolle einer Saure. 
Durch Zusatz einer Mineralsaure wird das Zinnoxyd aus einer Losung des 
Salzes niedergcschlagen, und auf diese Reaction griindet sich die Methode 
seiner Anwendung. 

148. Anwendung auf Baumwolle. Zinnsaures Natron wird mit Zinn
oxydhydrat zum Beizen von Kattun angewendet, ehe dieser mit gewissen 
Farben bedruckt wird. Das Gewebe wird vollstandig mit einer Losung 
von zinnsaurem Natron 2,7 0 - 6,7 0 B. getrankt, dann schnell dureh 
8ehr yerdiinnte Schwefelsaure gezogen und sogleich gewaschen. 



ClJrombeizen. 141 

Diese Art des Beizens oder Praparirens wird hauptsaehlieh auf Kattun 
angewendet, der naehher mit gewissen Dampffarben zu bedrueken ist, be
sonders aber, \Venn letztere Zinn odor Thonerde als Beizen enthalten. 

Die an dem Gewebe haftende Zinnsaure strebt danaeh, die sauren Beizen 
der Druekfarben zu sattigen, so dass die Baumwolle weniger der Einwirkung 
freier Saure ausgesetzt ist, und eine grossere Menge basiseher SaIze sieh 
auf der Faser absetzt. Enthlilt die Druekfarbe eine Thonerdebeize, so 
sehlagt sieh wahrseheinlieh eine Zinnoxyd-Thonerdeverbindung auf der Faser 
nieder. Dureh das Prapariren des Kattuns mit Zinnoxyd erhlilt man 
reiehere, lebhaftere und waseheehtere Farben, als dies ohne dessen An
wendung der Fall ware. 

149. AnUJendung auf Wolle. In der WoUdruekerei wird Zinnoxyd 
zur Vorbereitung mit Dampffarben auf ahnliehe Weise, wie oben besehrieben, 
angewendet. Das Tueh wird zweimal in einer Losung von zinnsaurem 
N atron bei 10 0 B. geklotzt, dann wahrend ftinf l\iilluten dureh eine 
Losung gezogen, die auf 1 Liter Wasser 5 Cubikeentimeter Sehwefclsaure 
von 66 0 B. und 6,25 Cubikeentimeter Chlorkalklosung von 6,7 0 B. enthlilt. 
Sodann wird gut gewasehen und getroeknet. :Man erhalt gleiehmassigere 
Resultate, \Venn man, naehdem das Tueh in del' Losung von zinnsaurem 
Natron "geklotzt" wurde, dasselbe dureh verdtinnte Sehwefelsaure von un
geflihr 2 0 B. zieht, sodann naeh dem Wasehen dureh eine Losung gehen 
lasst, die ungefahr den ftinften Theil del' obigen Mengen Sehwefelsuure 
und Chlorkalklosung enthlilt, und dann auswascht. Rei gebleichter W oUe 
wird das auf del' Faser zurtiekgehaltene Sehwefeldioxyd dureh das Chlor 
oxydirt. 

ZUI1l Prapariren von Seide wird das zinnsaure Natron nieht angewendet. 

Chrombeizen. 

150. Es sind bis jetzt zwei Klassen von Chromsalzen als Beizen 
benutzt worden; erst ens solehe, die clem Chromoxyd (Cr20 3) entspreehen, 
in clenen das Chrom gewissermassen clas basische Element des Salzes 
vertritt; zweitens solche, die dem Chromtrioxycl (Cr03 ) entspreehen, das 
die Rolle einer Saure spielt. Rei der letzteren Klasse von Salzen tritt 
abel' del' eigentliehe Beizeft'ekt erst nach Recluction clel' Chromsaure zu 
Chromoxyd ein. 

Obsehon durch die Chrombeizen vol'treft'liche Hesuitate, sowohl mit 
Rtieksieht auf Sehonheit als auf Eehtheit der clamit el'zielten Farben el'
reieht ,,"erden konnen, so ist dennoeh ihre Amvendung verhliltnissmussig 
besehrankt geblieben, ganz besonders in del' BaumwoUfarberei, cla bis auf 
die neueste Zeit befriedigende Methoden zu ihrer Anwendung nieht be
kannt waren. 

Die ehromsauren Salze sind in ihrer Zusammensetzung ohne Zweifel 
den Thonerde- und Eisenoxydsalzen analog, abel' in vielen Beziehungen ist 
deren Verhalten gegen die Gespinnstfasern sehr versehieden. 

151. Kaliumbichromat (zweifaeh odor doppelt ehromsaures Kali). 
Diese Verbindung (K2Cr20 7) !lient als Ausgangsmaterial ftir die Bereitung 
anderer Chrombeizen. Kaliumbiehromat ,vird im Grossen aus Chromeisen-
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stein dargestellt. Das gemahlene, gerostete Mineral wird mit Kalium
carbonat und Kalk gemengt, die Mischung in einem Flammenofen zum 
Zweck del' Oxydation erhitzt und del' gebildete chromsaure Kalk mit 
Wasser ausgelaugt. Del' Losung wird sodann schwefelsaures Kali zugesetzt, 
es bildet sich chromsaures Kali in del' Losung, das man durch Zusatz del' 
erforderlichen Menge Schwefelsaure in das Bichromat verwandelt. 

Das kaufliche Product hat die Form gut ausgebildeter, orangefarbener 
Krystalle. 1m ungemahlenen Zustande ist dasselbe kaum del' Yerfalschung 
unterworfen. 

Das Salz ist ein kraftiges Oxydationsmittel und wird schon aus dies em 
Grunde in del' Farberei und Druckerei haufig angewendet; es dient abel' 
ausserdem als vorzUgliche Beize fUr W ol1e. 

152. Anwendung auf Baumwolle. Kaliumbichromat wird in del' 
Baumwollfarberei und Zcugdruckerei zur Erzeugung von Chromgelb und 
Chromorange gebraucht. Zur Erzeugung des Gelb wird die Baumwolle 
mit einem loslichen Bleisalz (Nit rat odeI' Acetat) getrankt, das Blei als 
Oxyd oder Sulfat durch Ammoniak, Kalk oder schwefelsaures Natron auf 
die Faser niedergeschlagen, worauf die BaUlmyolle durch eine heisse Losung 
von Kaliumbichromat gezogen wird. Chromorange wird durch eill nach
heriges schnelles Durchziehen durch kochende Kalkmilch erhalten, wobei 
sich das gelbe Eleichromat (PbCr04) in das rothe basische Eleichromat 
(Pb2Cr05) verwandelt. 

Zur Darstellung von Braun und anderen Farben, in denen Catechu als 
Bestandtheil auftritt, ,,,ird das Kaliumbichromat einzig als Oxydationsmittel 
angewendet. Die Baumwolle wird mit einer Abkochung von Catechu ge
sattigt und nachher schnell durch eine kochende Losung von Kaliumbichromat 
gezogen. Die wesentliche Wirkung wiihrend diesel' Operation besteht darin, 
dass das active Princip des Catechu (Catechin), das von del' Baumwolle 
angezogen wurde, oxydirt unlOslich wird und als braune Japonsiiure sich 
festsetzt. Selbstverstandlich findet wegen del' Reduction del' Chromsaure 
des Kaliumbichromates ein gleichzeitiger Niederschlag yon Chromoxyd auf 
die Faser statt; derselbe kann als Beize fiir ein nachheriges Farben mit 
anderen Farbstoffen zur Erzeugung brauner Schattirungen dienen. 

Beim Anilinschwarzfarben und zur Entwickelung blauer Dampfdruck
farben wil'd Kaliumbichromat ebenfalls als Oxydationsmittel angewendet. 

Zuweilen benutzt man die oxydirende Wirkung des Salzes zur Zer
stiirung, anstatt zur Entwickelung del' Fa1'be. So wi1'd dasselbe z. B. in 
del' Zeugdruclwrei als Aetzmittel fUr KUpenblau verwendet. 

Eine verdickte Losung von Kaliumbichromat wird auf das blaue Zeug 
gedruckt und dieses nach dem Trocknen schnell du1'ch eine kalte und 
massig concentrirte, oxalsaure- und schwefelsaure - haltige Losung gezogen. 
Sobald die bedruckten Stellen, die Kaliumbichromat enthalten, mit del' 
sau1'en Losung in Be1'Uhrung kommen, wird daselbst Chromsaure freigesetzt, 
das Elau wird ze1's1Ort, und das Resultat ist ein weisses Muster auf blatiem 
G1'unde. Auf ahnliche Weise bringt man gefarbte Aetzeffekte hervo1', wenn 
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man das Kaliumbichromat unlOslichen, mit Eiweiss verdickten Korper
farben, wie Zinnober, ChromgrUn u. dgl., zusetzt. 

153. Anwendung auf Wolle. Kaliumbichromat dient als vorzUgliche 
Beize beim Wollfarben. Die Wolle wird in einer Losung, die 2-4 Pro
cent (des Gewichtes der Wolle) Kaliumbichromat enthiilt, eine bis andert
halb Stunden gekocht. Nach tUchtigem Auswaschen ist das Material fUr 
das Farbebad vorbereitet. 

Dass die W o11e im gebeizten Zustande fUr die Einwirkung des Lichtes 
empfindlich ist, was gelegentlich eine ungleichmassige Entwickelung der 
Farbe zur Folge hat, ist ein Umstand, den der Farber nicht unterschiitzen 
soUte. Wahrend dem Lichte nicht ausgesetzte gebeizte Wolle eine gelbliche 
Farbe besitzt, wird diese unter dem Einfluss des Lichtes wegen Reduction 
des aufgenommenen Salzes und Absetzung von Chromoxyd grUnlich. 
In dem Farbebade verhalten sich nun die ausgesetzten und die nicht aus
gesetzten Theile verschieden. Die nicht ausgesetzt gewesenen Theile farben 
sich schneller und nehmen einen etwas dunkleren und weniger lebhaften 
Ton an. Del' Einfluss des Lichtes auf Wolle, die mit Kaliumbichromat ge
beizt ist, ist ohne Zweifel demjenigen ahnlich, den das Licht auf ein Haut
chen Gelatine ausUbt, die mit dem namlichen Salz gemischt ist: die Gelatine 
wird an den dem Lichte ausgesetzten Stell en in Wasser unloslich, ein Umstand, 
del' bekanntlich in del' Photographie benutzt wird. Obschon die langsame 
Aufnahme del' Farbe an den ausgesetzt gewesenen Stellen theilweise dadurch 
verursacht werden kann, dass die Wolle weniger durchdringbar wird, so 
ist dieselbe wohl auch eine Folge des verschiedenen Verhaltens des abgesetzten 
Chromoxyds und des absorbirten Kaliumbichromats. 

FUr einige, z. B. fUr die natUrlichen gelben Farbstoffe, kann 
ein grosserer Procentsatz Beize, als oben angegeben, angewendet 
werden, und auf diese Weise werden tiefere FarbentOne erzieH. Dieses 
Verfahren ist indessen nicht zu empfehlen und zwar sowohl wegen del' 
grosseren Kosten, als weil die erhaltenen Farben schneller verschiessen 
sollen. Bei vielen Farbstoffen macht sich del' schlidliche Einfluss des 
Beizens mit einer grossen Menge Kaliumbichromat schon im Farbebade be
merkbar, wo das Material sich, so zu sagen, nicht farben will und zwar 
wahrscheinlich wegen del' Oxydation und Zerstorung des Farbstoffes durch 
den in del' Wolle enthaltenen Ueberschuss von chromsaurem Salz. In 
sol chen Fallen sagt man, die Wolle sei "verbrannt". 

Mit del' Beizkraft des Kaliumbichromats stehen einige bemerkenswerthe 
Umstande in Verbindung: 

Was bei obiger Anwendungsweise des Kaliumbichromats auffallt, ist 
del' Umstand, dass man mit einer verhaltnissmassig geringen Menge des 
Salzes volle, tiefe Farben erhalt. Kein anderes Salz mit del' entsprechenden 
Menge Chrom giebt die eigentliche Beize (Chromoxyd) so vollstandig an 
die Faser ab und erzeugt solche intensive Farben. Die Beize ist leicht 
anwendbar, sehr wirksam und lasst del' Wolle ihren weichen Griff. 
Findet eine Oxydation del' Wolle statt, so ist dieselbe ganz unbe-
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deutend und keineswegs der wesentliche Umstand, der den auffa11el1den 
Charakter der Beizkraft des Kaliumbichromates bedingt. 

Fur viele Farbstoffe wird die Beizkraft des Kaliumbichromates etwas 
erhOht und eine tiefere Farbe erhalten durch Zusatz einer Mineralsaure, 
z. B. Schwefelsaure, zu dem Beizbade - in solcher :l\fenge, dass dadurch 
alle Chromsaure des Salzes frei wird. Das Beizen mit reiner Chroms~lure 
giebt ahnliche Resultate. In beiden Fallen hat die gebeizte W o11e cine 
gelbliche Farbe. 

Werden organische Sauren oder saure Salze, wie Weinsaure, Wein
stein u. dgl., zugleich mit Kaliumbichromat angewendet, so entsteht in dem 
Beizbade ein Chromoxydsalz, und die Wolle nimmt wegen Absetzung von 
Chromoxyd eine grune Farbe an. In diesem Falle sind die durch das 
Farben erzeugten Tone, obschon diEselben grosseren Glanz besitzcn und 
im Ansehen verschieden sind, wesentlich die namlichen, wie die mit del' 
gelb gebeizten Wolle erhaltenen. 

Die befriedigendste Erkliirung des Vorganges beim Kochen der Wolle 
mit Kaliumbichromat odeI' Chromsaure ist die, dass diese Korper in mehr 
odeI' weniger unverandertem Zustande einfach absorbirt werden, da sie aus 
frisch gebeizter W o11e durch blosses Waschen mit Wasser in grosser Menge 
entfernt werden. 1m Farbebade erleiden dieselben zweifellos eine Zersetzung; 
es entsteht daselbst durch den Einfiuss des Farbstoffes eine Reduction zu 
Chromoxyd, und die Bildung und Fixirung von Chromlack findet wahrschein
lich zu gleicher Zeit statt. Die geringere Lebhaftigkeit del' Farbe, die 
man mit gelb gebeizter Wolle erhiilt, erklart sich aus dem Umstande, dass 
die W o11e die unrein en Oxydationsproducte des Farbstoffes aufnimmt, was 
naturlich bei griin gebeizter Wolle, wo nul' Chromoxyd anwesend ist, nicht 
stattfinden kann. 

Chromlacke werden (abgesehen von del' Faser) mit del' grossten 
Leichtigkeit bereitet, indem man kalte Losungen von Farbstoffen, wie 
Blauholz u. dgl., mit Kaliumbichl'omat mischt und die Mischung einige 
Zeit stehen las st. Beim El'wal'men entsteht sofort ein Niederschlag. 
Die Reactionen, welche beim Farben von W oIle, die mit Kaliumbichl'omat 
gebeizt ist, VOl' sich gehen, sind wahrscheinlich ganz entspl'echend. 

Zuweilen winl das Beizen del' Wolle mit Kaliumbichromat n a c h 
dem Kochen in einem Absude des Farbstoffes vorgenommen, z. B. bei 
Sandelholz und verwandten Fal'bstoffen. Bei del' Amyendung von Catechu 
auf Wolle ist die oxydirende Wirlmng die wesentliche, und es wird die
selbe :l\Iethode angewendet. 

154. Amcendung auf Seide. Kaliumbichromat wil'd angewendet zur 
Erzeugung von Catechubraun nach einer Methode, die der zur Darstellung 
del' gleichen Farbe auf BaumwoIle gebrauchten ahnlich ist (S. 142). Das 
Salz wird hie und da auf ahnliche Weise fiir gewisse Blauholzschwal'z
farben benutzt. 

155. Natriumbichromat (doppelt chromsaures Natron). Dieses Salz 
(Na2Cr20 7,2HzO) ist als Ersatz fiir das theurere Kalisalz eingefiihl't 
worden; es koml1lt sowohl il1l krystallisirten, als auch il1l entwasserten Zu-
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stand in den Handel. Da dassel be ziemlich leicht zerfliesst, so muss es 
gut verschlossen aufbewahrt werden; wegen leichterer Loslichkeit ist das
selbe in einigen Fallen dem Kalisalze vorzuziehen, so z. B. beim Drucken 
von gefarbten Aetzbeizen auf mit KUpenblau gefarbtem Kattun. 1m gleich 
reinen Zustande kann es vielleicht das Kalisalz in den meisten Fallen, 
moglicher Weise in allen, verdrangen. 

156. Bariumchromat (BaCr04) ist ein unlOslicher, gelber Nieder
schlag, welcher in der Zeugdruckerei unter dem Namen gelbes Dltmmarin 
Anwendung gefunden hat. Seine beste Empfehlung ist, dass er sich unter 
dem Einfiuss von Schwefelwasserstoff nicht schwarzt. 

157. Bleichromat (PbCr04) ist ein gelbes Pulver, bekannt unter 
dem Namen Chromgelb. Dasselbe wird in der Zeugdruckerei oft als 
Korperfarbe benutzt, wird abel' leider durch Schwefelwasserstoff geschwarzt. 

Mischungen von PbCr04 mit der roth en basischen Verbindung Pb2Cr05 

werden in der Zeugdruckerei als Korperfarben unter dem Namen "Chrom
orange" benutzt. 

158. Kupferchromat. Wird eine kupfersulfat- und kaliumbichromat
haltige Losung gekocht, so entsteht ein brauner Niederschlag eines basischen 
Salzes (CusCr06,2H20). Eine solche Losung ist als Beize fUr Wolle vor
theilhaft angewendet worden. 

159. Chromalaun (schwefelsaures Chromoxydkali). Dieser Korper 

~:J(S04)4,24H20 hat den Namen Chromalaun erhalten, weil er in seiner 

Krystallform und chemischen Zusammensetzung mit derjenigen des ge
wohnlichen Alauns Ubereinstimmt, obgleich derselbe kein Aluminium 
enthlilt. Derselbe wird bei del' Fabrikation von kiinstlichem Alizarin aus 
Anthracen in grosser Menge als Nebenproduct gewonnen. In dies em Falle 
ist das Salz mit Gyps und organischer Materie verunreinigt. Wenn noth
wen dig , kann man das Salz besonders darstellen, indem man zu einer 
Losung von Kaliumbichromat, welche die erforderliche Menge Schwefel
saure enthalt, leicht oxydirbare Substanzen, wie schweflige Saure, Oxal
saure, Alkohol, Zucker, Starke, Glycerin u. dgl., zusetzt. Die dabei 
stattfindenden Reactiunen sind im Allgemeinen aus folgender Gleichung 
ersichtlich : 

K2Cr20 7 + 4H2S04 + 17H20 + 3H2 = tr;{ (S04)4,24H20] 

Kalium- Chromalaun. 
bichromat. 

Die genannten organischen Substanzen werden so rasch zugesetzt, als 
es die heftige Reaction und Gasentwickelung erlaubt. Die Mischung er
hitzt sich bedeutend; man muss aber auch dafUr sorgen, dass sie sich 
nicht abkUhlt, da sonst die Reaction leicht aufhoren kann, worauf Warme 
von aussen zugefiihrt werden miisste. 

Folgende Verhliltnisse der Bestandtheile werden fiir die Zeug
druckerei angewendet: 100 Gramm K2Cr20 7 ; 220 Gramm Wasser; 
123 Gramm H2S04, 66° B., 24 Gramm Starke. Gut zubereitet soUte die 

Hum mel, Fiirberei una Bleicherei. 10 
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Losung eine blaulich-griine Farbe haben; ist die Farbe olivengriin, so ist 
noch unzersetztes Kaliumbichromat vorhanden. Weil die Fliissigkeit er
hitzt wurde, so tritt eine Krystallisation nicht leicht ein; nach Uingerem 
Stehen setzen sich aber in der Regel dunkel-violette Krystalle ab. Diese 
lOsen sich in kaltem Wasser mit schmutzig blaulichvioletter Farbe, die 
sich aber in Griin verwandelt, wenn die Losung iiber 70 0 C. hinaus er
warmt wird. Bei langerem Stehen stellt sich die urspriingliche Farbe 
wieder ein. 

Die violette Losung enthalt das normale Salz, wahrend die griine 
Losung eine Mischung von basischen und sauren Salzen enthalten soll. 
Diese Erklarung ist einfacher und besser, als die Annahme, dass zwei 
Modificationen von Chromhydrat existiren. 

Diese violetten und griinen Losungen weichen in vielen ihrer Eigenschaften 
von einander ab, z. B. schlagt Chlorbarium bei gewohnlicher Temperatur 
aus del' griinen Losung nicht aIle Schwefelsaure nieder, wahrend in del' 
violetten Losung die Zersetzung normal ist; Ammoniak schlagt Chrom
oxydhydrat, CriOH)6' aus beiden Losungen nieder, es ist abel' nur del' 
in del' violetten Losung erzeugte Niederschlag in einem Ueberschusse von 
Ammoniak loslich. Aehnliche Unterschiede werden bei anderen Chrom
salzen wahrgenommen. 

Eine normale Chromalaunlosung zersetzt sich weder beim Erwarmen, 
noch beim Verdiinnen. 

Durch Zusatz bestimmter Mengen eines Alkalicarbonats zu einer Losung 
des normalen Chromalauns erhalt man Losungen, die basische Chromsulfate 
enthalten, z. B. Cr2(S04MOH)2; Cr4(S04)a(OH)6; Cr2(S04)(OH)4' 

Solche Losungen enthalten selbstverstandlich noch schwefelsaure Alkalien. 
1m Gegensatze zu den entsprechenden Thonerdeverbindungen zeigen sie 
keine Neigung zu Dissociation beim Erwarmen (Liechti und Suida). 

Dissociation bei Verdiinnung wird befOrdert, je basischer das Salz ist; 
so verlangt z. B. eine Losung von Cr2(S04h(OH)2 eine 85fache Verdiinnung, 
ehe ein Niederschlag erfolgt, wahrend bei Cr2(S04)(OH)4 nul' eine andert
halbfache Verdiinnung nothig ist, in allen Fallen wird abel' das Chrom 
nicht vollstandig niedergeschlagen. Analog mit diesen Thatsachen sind 
diejenigen, welche sich auf das Verhalten von Chromalaun auf die Faser 
beziehen; bei hOherer Basicitat setzt sich bei den Operationen del' Im
pragnation, des Trocknens und del' Lufthange eine grossere Menge Chrom
oxyd auf die Faser a b. Eine Losung von norm ale m Chromalaun, die 
224,6 Gramm pro Liter (aquivalent 150 Gramm schwefelsaurer Thonerde 
pro Liter) enthalt, setzt auf die Baumwollfaser 1,8 Procent des verfUg
baren Chromoxyds ab, eine aquivalente Menge des bas i s c hen Chrom
alauns, Cr2SOiOH)4, (aus Chromalaun und Natriumcarbonat bereitet) giebt 
87,5 Procent des verfiigbaren Chromoxyds ab. Das Vorhandensein von 
schwefelsaurem Natron in del' Losung verbindert diese Absetzung von 
Beize betrachtlich. 

In einer Losung yom Chromalaun entsteht ein Niederschlag auf Zu
satz von Natron odeI' Ammoniak, abel' del' Niederschlag wird in einem 
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Ueberschuss des Zusatzes wieder gelost. Die so erhaltenen alkalis chen 
Losungen geben beim Kochen einen Niederschlag. Die durch Natrium
carbonat, -phosphat oder -silicat erzeugten Kiederschlage losen sirh nicht 
im Ueberschusse des Fallungsmittels. 

Das basische Salz CriS04MOH)6 zeigt gegen diese Reagentien ein 
ahnliches Verhalten. Es ist bemerkenswerth, dass einige der basischen 
Sulfate auf Zusatz von Essigsaure odeI' essigsaurem Natron niedergeschlagen 
werden. 

Die am meisten basische Salzlosung, die durch Neutralisation von 
Chromalaun mit Natriumcarbonat erzeugt wird, enthalt Cr2SOiOH)4: 

[K2Cr2(S04)4,24H20] + 2Na2COS + 2H20 = Cr2S04(OH)4 + K2S04 + 
Chromalaun. N atriumcarbonat. basisches Chroll1sulfat. 

+ 2Na2S04 + 2C02 + 24H20. 

Die Anwesenheit yon schwefelsaurem Natron macht die Losung we
niger empfindlich zur Dissociation bei Verdiinnung. Diesel' hemmende Ein
fluss ist schon aus del' Thatsache ersichtlich, dass das am meisten basische 
Salz, welches man durch Neutralisation von Chromalaun mit Natriumcarbonat 
erhalten kann, Cr2S04,(OH4) ist, wahrend bei Neutralisation des Chromalauns 
durch Zusatz von Chromhydrat, das am meisten basische Salz, das erzeugt 
wird, CriS04)(OH)6 ist. (Liechti und Suida.) 

160. Chromsulfat Cr2(S04h kann bereitet werden, indem man 
Chromoxydhydrat in Schwefelsaure auflost. Es entstehen yiolette und 
griine Losungen. Basische Salze werden dargestellt durch Neutralisation 
von Losungen des normalen Salzes mittelst Chromoxydhydrat odeI' Natrium
carbonat. Das am meisten basische Salz, das man mittelst des letzteren 
erhalt, ist Cr4(S04)iOH)6; dasselbe erleidet nach dreimonatlichem Liegen 
eine von selbst eintretende Zersetzung.· 

2Cr2(804)s + 3Na2COa + 3H20 = CriS04)iOH)6 + 3Na2S04 + 3C02 
normales 

Chromsulfat. 
Natrium
carbonat. 

basisches 
Chromsulfat. 

N atriumsulfat. 

Bei Anwendung von Chromoxydhydrat ist CriS04)2(OHh das am 
meisten basische Salz, das man erhalten kann: 

2Cr2(S04)a + Cr2(OH)6 = 3Cr2(S04MOH)2 
Chl'OlllOXyd- basisches 

hydrat. Chromsulfat. 

1m ersteren Falle kann die Neutralisation bis zu einer weiteren Grenze 
getrieben werden, weil bei dieser die Gegenwart des Natriumsulfats die 
Dissociation des basischen Salzes verzogert. Wedel' das eine noch das 
andere diesel' Salze ist so basisch wie die auf ahnliche Weise aus Chrom
alaun erhaltenen Losungen. Sowohl das normale Chromsulfat als die 
basischen Chromsulfate zeigen mit Riicksicht auf Dissociation beim Er
warmen und Verdiinnen das gleiche Verhalten wie die entsprechenden 
Cbromalaunlosungen; das Namliche gilt fiir ihr Verhalten gegen Natron, 
Ammoniak, Natriulllcarbonat, -phosphat und -silicat. 

10 * 
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Eine Losung von normal em Chromsulfat (aquivalent 224,6 Gramm 
Chromalaun pro Liter) setzt beim Impragniren, Trocknen und Hangen 
12,8 Procent des verfugbaren Cr20 a auf die Baumwollfaser ab; eine 
aquivalente Losung des aus Chromsulfat und Natriumcarbonat bereiteten 
basischen Salzes Cr4(S04)a(OH)6 giebt an die Faser 86,4 Procent des ver
fugbaren Chromoxyds ab. Obschon diese Losungen von reinem Chromsulfat 
nicht so basisch gemacht werden konnen wie diejenigen von Chromalaun, 
so geben sie praktisch unter obigen Bedingungen die gleiche Menge Chrom
oxyd an die Faser ab, da sie empfindlicher sind. (Liechti und Suida.) 

161. Chromacetat (essigsaures Chromoxyd). Eine Losung des nor
malen Salzes Cr2(C2Ha0 2)6 kann bereitet werden, indem man aquivalente 
Mengen von Bleiacetat- und Chromsulfat- oder ChromalaunlOsungen mischt; 
im letzteren FaIle ist naturlich Kaliumsulfat anwesend: 

~:J (S04)4,24H20 + 3Pb(C2Ha02)2,3H20 = Cr2(C2Ha0 2)6 + 3PbS04+ 
Chromalaun. Bleiacetat. Chromacetat. 

Es ist bemerkenswerth, dass eine nach obiger Angabe dargestellte 
Losung des normalen Chromacetats sich beim Erwarmen nicht zersetzt, 
wie sehr auch die Losung verdunnt sein mag. Es entsteht in der Kalte 
kein Niederschlag weder durch kaustisches Alkali, Alkalicarbonate, -phos
phate und -silicate, ammoniakalische Seife, noch durch Losungen von Turkisch
rothOl; wenn aber mit einem dieser Agentien gekocht wird, so findet ein 
vollstandiges Niederschlagen des Chromoxyds statt. Die zur Zersetzung 
nothwendige Zeit des Kochens variirt mit dem Grade der Verdiinnung, und 
wenn das Reagens Natriumphosphat ist, so ist sehr lange fortgesetztes 
Kochen erforderlich. (Liechti und Suida.) 

Eine Losung von reinem Chromacetat kann zur Trockenheit verdampft 
und der Riickstand solI sogar bis auf 230 0 C. erhitzt werden kOnnen, 
ohne dass das Salz seine Loslichkeit einbiisst. 

Wird eine frisch dargestellte Losung von normalem Chromacetat gll
kocht, so wird dieselbe griinlich-violett, und die aus dieser durch Zusatz von 
Natriumcarbonat bereiteten basischen Salze zersetzen sich bald. Eine ahn
liche Veranderung tritt ein, wenn man eine Losung des normalen Salzes 
lange Zeit stehen lasst; dieselbe verliert ihre violette Farbe, und das Salz 
wird dann leicht auf Zusatz von Natriumcarbonat beim Erwarmen in ba
sisches Salz umgesetzt. Etwas weniger empfindliche basische Beizen erhalt 
man, wenn man das Natriumcarbonat in zwei Portionen zusetzt und die 
Flussigkeit nach dem Zusatz der erst en Portion leicht erwarmt. 

Wenn man aber aus einer f r is c h bereiteten Losung von normalem 
Chromacetat durch Zusatz 'von Natriumcarbonat basische Losungen darstellt, 
so behalten diese ihre violette Farbe; solche Losungen kOnnen lange auf
bewahrt und sogar allmahlich bis auf den Siedepunkt erwarmt werden, 
ohne Zersetzung zu erleiden. Nach langem Aufbewahren aber bewirkt ein 
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sehr geringer weiterer Zusatz von Natriumcarbonat beim Kochen der 
Losung eine sofortige totale Zersetzung. 

Losungen basischer Acetate kann man erhalten durch Zusatz del' 
richtigen Menge eines alkalis chen Carbonats zu Losungen des normalen 
Salzes, oder indem man zu Losungen basischer Chromsulfate Bleiacetat 
hinzufiigt. Es 1st sogar moglich, eine Losung so basisch zu machen, dass 
dieselbe drei Moleciile Natriumcarbonat auf ein Moleciil Chromacetat enthait. 

Es ist eine interessante Thatsache, dass, je basischer ein Chromacetat 
ist, es desto mehr Bleisulfat in Losung zu halten fahig ist. Auf Zusatz von 
Essigsaure wird die Losung zersetzt. Die Anwesenheit von Natriumacetat 
bringt ebenfalls eine Losung des Bleisulfats mit sich, welches abel' durch 
Zusatz von Essigsaure nicht gefallt wird. (Liechti und Suida.) 

Die basischen Chromacetate erleiden keine Dissociation beim Verdiinnen, 
und nul' die am meisten basischen werden beim Erwarmen dissociirt; 
so wird z. B. eine Losung des basischen Salzes Cr2(C2Ha0 2)4(OH)2' das 
aus basischem Chromsulfat und Bleiacetat bereitet wurde und 224,6 Gramm 
Chromalaun pro Liter aquivalent ist, beim Erwarmen erst bei 75maliger 
Verdiinnung der Losung dissociirt Durch die Operationen des Impragnirens, 
Trocknens und del' Lufthange giebt das Salz 29,5 Pro cent des verfiigbaren 
Chromoxyds an die Baumwollfaser ab. Das auf dieselbe Weise bereitete 
basische Salz Cr2(C2Ha0 2MOHh dissociirt sieh beim Erwarmen bis auf 
80 °-90 0 C. und giebt 66 Procent Chromoxyd an die Faser ab. Eine 
aquivalente Losung von normalem Chromacetat giebt bei ahnlichem Ver
fahren nur 8,4 Procent des verfiigbaren Chromoxyds an die Faser ab. 

162. Chromsulfacetate. Man bereitet Losungen dieserSalze, indem 
man zu einer Losung von Chromalaun solche Mengen Bleiacetat zusetzt, 
die zu einer vollstandigen Zersetzung nicht geniigen. Dieselben haben bis 
zu eillem gewissen Punkte den Charakter der Chromacetatlosungen, da die 
gewohnlichen FaHungsmittel nul' beim Erwarmen, nicht in del' Kime, auf 
sie einwirken. Basische Salze werden auf dem gleichen Wege dargestellt, 
indem man fiir den Chromalaun basische Chromsulfate substituirt. Nul' 
die am meisten basischen zeigen eine Telldenz zur Dissociation beim Er· 
warmen oder Verdiinnen. 

163. Chromnitrate und Chromchloride werden bereitet durch 
Doppelzersetzung von Chromalaunlosungen mittelst Bleinitrat und Chlor
barium. 

Losungen basischer Salze erhalt man durch Zusatz zweckentsprechen
del' Mengen eines Alkalicarbonats. Diese Losungen verhalten sieh beim 
Verdiinnen und Erwarmen den entsprechenden Ltisungen der Chromsulfate 
sehr ahnlich, d. h. sie dissoeiiren sich nieht leicht. Das Nitrat scheint am 
empfindliehsten zu sein, das Sulfat am wenigsten empfindlieh, wahrend die 
Chloride eine mittiere SteHung einnehmen. 

164. Chromnitratacetat. Man erhalt Ltisungen dieses Salzes, wenn 
man Ltisungen von Chromalaun, Bleinitrat und Bleiacetat mit einander 
mischt: 



150 Die Beizen. 

Cr2(S04)a + Pb(NOah + 2[Pb(C2Ha0 2)2,3H20] = Cr2(NOaMC2Ha02)4 + 
Bleinitrat. Bleiacetat. Chromnitracetat. 

+ 3PbS04 + 6H20. 

Basische Salle werden bereitet durch Zusatz von Natriumcarbonat zu 
La8ungen des normal en Salzes. 

Eine sehr geeignete Methode, Lasungen basischen Salzes darzustellen r 

besteht darin, dass man Kaliumbichromat mittelst Glycerin reducirt, indem 
man zugleich die erforderliche Menge Salpetersaure und Essigsaure hinzufiigt: 

2K2Cr 207+ 6HNOa+ 4C2H4 02+ 6H2=4 KN 0a+2Cr 2(NOa)( C2Ha0 2M OHh + 
Essigsaure. basisches Chromnitratacetat. 

+8H20. 

~Ian lOst 100 Gramm Kaliumbichromat in 150 Gramm warmen 
Wassel's, setzt 131 Gramm Salpetersaure 35 0 B. zu, kiihlt die Lasung ein 
wenig und setzt dann allmahlich eine Misehung von 29 Gramm Glycerin 
und 134 Gramm Essigsaure 6,7 0 B. zu. Man kann die erhaltene Lasung 
ein wenig abdampfen, dann abkiihlen, urn das Kaliumnitrat herauskrystalli
siren zu lassen. 

165. Chromrhodalliir. Eine Lasung des normal en Salzes Cr2(CNS)6 
wird bereitet durch Mischung von Losungen normalen Chromsulfats Ulild 
Rhodanbariums. Das Verhalten des Salzes mit Lasungen von Natron r 

Ammoniak, Natriumcarbonat und Natriumphosphat stimmt mit demjenigen 
einer Chromalaunlosung stark iiberein. Man erhalt basische Salze auf Zu
satz von Natriumcarbonat zu einer Lasung des normalen Salzes. Das am 
meisten basische Salz Cr2(CNS)(OH)5 zersetzt sich beim Stehen nach einigen 
Stun den, die iibrigen Salze abel' sind ganz stabil. 

Die Chromrhodaniirlosungen dissociiren sich wedel' beim Kochen, noch 
beim Verdiinnen; werden dieselben aber sehr stark verdiinnt und nachher 
gekocht oder Hingere Zeit liegen gelassen, so erleiden einige del' basischel'en 
Salze eine Dissociation. 

Eine Losung des basischen Salzes Cl'2(CNS)2(OH)4, aquivalent 224,6 
Gramm Chromalaun pro Liter, giebt bei den Operationen des Impragnirens r 

Trocknens und Hangens 33.6 Pro cent des verfiigbaren Chromoxyds an die 
Baumwollfaser ab. In diesel' Hinsicht steht Chroml'hodaniir weit hinter 
Chromalaun und Chromsulfat. 

166. Alkalische Chrombeizell. Dei der Betrachtung del' bis hierher 
angefiihrten Beizen ist bemerkt worden, dass dieselben durch Natriumhydrat 
und Arnmoniak aus ihren Losungen gefallt werden, und dass sich del' zu
erst gebildete Niederschlag im Ueberschu8se des Fallungsmittels in del' 
Kalte wieder auflast. Obgleich also gefltlltes und gewaschenes Chromoxyd
hydrat in kaustischem Natron oder in Ammoniak nicht Ibslich ist, so giebt 
doch obi gel' Umstand die Mittel an die Hand, eine Losung zu bereiten, 
die eigentlich einer alkalis chen Losung von Chromoxydhydrat gleichkommt. 
Solche Losungen sind zu spontaner Zersetzung geneigt, abel' je alkalischer 
die Losung ist, desto weniger leicht stellt sich eine 801che Zersetzung eill, 
und damit ist die Moglichkeit gegeben, dieselben zum Beizen del' Baumwolle 
zu verwelldell. 



Chrombeizen. 151 

167. Anwendung der Chromsalze aUf Battmwolle. Die grosse Wich
tigkeit des Chromoxyds als Beize fur Baumwolle und die Stabilitat seiner 
Lacke ist langst anerkannt worden, aber bis in neuester Zeit waren keine 
Methoden bekannt, dasselbe auf einfache Weise und in genugender Menge 
auf der Faser zu fixiren. 

Chromnitrat, -sulfat, -nitracetat und -acetat sind in der Zeug
druckerei fur Dampffarben, wie Schwarz, Braun, Olive u. dgl., vielfach 
benutzt worden, indem man in der Regel in Gemeinschaft mit denselben 
Abkochungen von Blauholz, Quercitronrinde, Sapanholz, Alizarin etc. 
anwendete. 

Die Methode, die Baumwolle mit Chromlosung zu impragniren und 
zu dampfen, schien in der That die einzige zu sein, nach welcher eine 
genugende Menge Beize zu Farbezwecken auf der Faser fixirt werden 
konnte, da die gewohnlichen, bei Thonerde- und Eisenbeizen angewandten 
Methoden der Fallung nur sehr indifferente Resultate lieferten. 

Befriedigende Resultate giebt aber die von H. Koechlin vorge
schlagene Methode. Die Baumwolle wird mit der ChromlOsung impragnirt, 
getrocknet und hierauf durch eine kochende Losung von Natriumcarbonat 
befOrdert (100 Gramm pro Liter); Losungen des basischen Sulfats 
CriS04MOH)6 sowie des basischen Nitrats Cr2(NOaMOH)s geben die 
besten Resultate i dann folgt das basisclle Nitracetat Cr2NOs(C2Hs02MOH)s; 
aber aus allen Chromsalzen, besonders den normal en , wird nach dieser 
Methode eine genugende Menge Beize auf die Faser niedergeschlagen. 1st 
die Temperatur der Sodalosung unter dem Siedepunkte, oder wird das 
Natriumcarbonat durch Natriumphosphat etc. ersetzt, so werden dadurch 
die Farberesultate beeintrachtigt. Es ist sehr wohl moglich, dass dieser 
Unterschied davon herruhrt, dass das gefallte Chromphosphat auf den 
Farbstoff keine so grosse Anziehung ausiibt wie Chromoxydhydrat. 

Wird die Baumwolle vor dem lmpragniren mit der Chromlosung mit 
einer ammoniakalisehen Losung von TiirkischrothOl (100 Gramm pro Liter) 
praparirt, so liefert das naehherige Farben noeh bessere Resultate. Der 
Erfolg ist ebenso gut, wenn in diesem FaIle das Natriumcarbonat durch in 
Wasser suspendirte gemahlene Kreide ersetzt wird. 

Lieehti und Schur haben gezeigt, dass in einer Losung von Chrom
acetat oder Chromnitratacetat auf Zusatz eines Alkalis in del' Kalte kein 
Niederschlag entsteht, sondern erst beim Erwarmen, und sie haben darauf 
aufmerksam gemacht, dass dieser Umstand in der Zeugdruekerei bei del' 
Darstellung von Dampffarben benutzt werden kann. Die Druckfarbe lmnn 
durch Mischung von Chromnitracetat, Natriumcarbonat und Farbstoff im 
richtigen Verhliltnisse in del' KlUte bereitet werden. Man erhlilt z. B. 
gute Resultate mit Blauholzextraet und Alizarin, wobei die Hauptschwierig
keit scheinbar darin liegt, dass die Mischung sich leicht zersetzt und 
beim Stehenlassen gallertartig wird. 

Folgendes sind die von Lieehti und Schur angegebenen verhliltniss
massigen Mengen zu einer Dampf-Alizarin-Choeolademisehung: 
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100 Cubikcentimeter basisches Chromnitracetat 32 0 B., 
250 Gramm Alizarin (10 Procent Paste), 

25 11 Ammoniak (20 Procent), 
11 " krystallisirtes Natriumcarbonat. 

Mit Wasser auf 1 Liter zu verdiinnen. 
Neuerlich hat H. Kochlin bemerkt, dass Cellulose durch blosses 

mehrstiindiges Liegenlassen in einer alkalischen Losung von Chromacetat 
die Eigenschaft erMlt, Chromoxyd anzuziehen. 

Die empfohlene Losung ist folgende: 100 Gramm Chromacetat, 150 B., 
100 Gramm Natronlauge, 36 0 B., 50 Gramm Wasser. Baumwolle wird 
durch 12stiindiges Liegen in einer solchen Losung gebeizt; nach dem 
Waschen ist dieselbe zum Farben bereit. In der Praxis wird indessen 
die Methode des Trocknens, schnellen Dampfens und Waschens vorgezogen. 
Wie schon bemerkt, ist die Losung desto weniger der spontanen Zersetzung 
unterworfen, je grosser der Alkaligehalt derselben ist. 

Eine andere in der Zeugdruckerei benutzte Methode, die aber weiterer 
Anwendung fahig ist, besteht darin, dass man das Gewebe mit einer 
kaliumbichromat-, rhodannatrium- und magnesiumacetathaltigen Losung be
druckt oder klotzt. Bei gewohnlicher Temperatur und Ausschluss von 
Licht reagiren diese verschiedenen Salze nicht auf einander, wenn aber 
das bedruckte oder geklotzte Gewebe, nachdem es getrocknet ist, unter 
der Einwirkung von Magnesiumacetat gedampft wird, so tritt eine Reduction 
des Kaliumbichromats durch das Rhodanat ein und Chromoxyd wird auf 
del' Faser fixirt. 

168. Anwendung aUf Wolle. Das einzige Chromsalz mit Ausnahme 
von Kaliumbichromat, das als Wollbeize Anwendung gefunden zu haben 
scheint, ist Chromalaun. Dieses Salz ist guter Resultate fahig, erfordert 
abel' ziemlich grosse Mengen Weinstein als Zusatz zu dem Beizebad, um 
das letztere gehOrig wirksam zu machen. Jedenfalls aber erreicht dessen 
Beizkraft keineswegs die einer aquivalenten Menge Kaliumbichromat. 

Wo die oxydirende Kraft des Kaliumbichromats schadlich auf den 
angewandten Farbstoff einwirkt, diirfte die Anwendung von Chromalaun 
an des sen Stelle in del' That empfohlen werden, abel' in den meisten 
Fallen bietet del' Chromalaun keinen Vortheil gegeniiber Kalium- oder 
N atri umbichromat. 

Es ist moglich, dass einige del' basischen Chromsalze die Wolle bessel' 
beizen als die normal en Salze, diesel ben werden abel' das Kaliumbichromat 
schwerlich verdrangen. 

169. Anwendung auf Seide. Die Chromsalze, in denen das Chrom 
die Stelle del' Base einnimmt, sind bisher in del' Seidenfarberei wenig 
oder gar nicht angewendet worden. Es ware abel' wohl del' Miihe werth, 
damit Versuche anzustellen. 

Kupferbeizen. 

Der Gebrauch del' Kupfersalze als Beizen ist von keiner grossen Wichtig
keit; in den meisten Fallen, in denen dieselben in derDruckerei angewendet 
werden, dienen sie hauptsachlich als Oxydationsmittel. 
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170. Kupfersulfat (CuS04,5H20) wil'd massenhaft aus Kupferkies 
und andel'en Erzen durch Rosten und nachheriges Erhitzen mit Schwefel
saure bereitet. Urn dasselbe von Eisen zu reinigen, wird gewohnlich alles 
Kupfer mittelst Eisen aus den unreinen Losungen niedergeschlagen und 
alsdann in verdtinnter Schwefelsaure wieder gelost. In der Farberei ist 
das Kupfersulfat bekannt unter den Namen blauer Vitriol, Blaustein etc. 

Es sind mehrere unlOsliche basische Sulfate bekannt. 
171. Kupfernitrat [Cu(NOa)2,3H20] wird in Losung erhalten beim 

Auflosen von Kupferoxyd oder Kupfercarbonat in Salpetersaure oder durch 
Doppelzersetzung von Kupfersulfat- und BleinitratlOsungen. Durch Ein
dampfen der Losung erhalt man zerfliessliche Krystalle. 1m trockenen 
Zustande ist das Salz sehr unbestandiger Natur und besitzt stark oxy
dirende Eigenschaften. 

172. Kupferchlorid (CuCI2,2H20) erhiilt man beim Auflosen von 
Kupferoxyd oder Kupfercarbonat in Salzsaure. 1m krystallisirten Zustande 
ist dieses Salz sehr leicht zerfliesslich. Es sind auch unlosliche basische 
Kupferchloride bekannt. 

173. Kupferacetat. Das llormale Salz hat die Zusammensetzung 
[Cu(C2Ra0 2),H20] und wird in Losung erhalten bei Auflosung von Kupfer
oxydhydrat oder Kupfercarbonat in Essigsaure oder durch Zusatz einel' 
Losung von schwefelsaurem Kupfer zu einer solchen von Bleiacetat. 1m 
krystallisirten Zustande del' Luft ausgesetzt, verwittert dasselbe. Es ist 
in Wasser sehr leicht loslich. Von basischen Kupferacetaten ist das del' 
Formel [CU20(C2Ha02)2,6H20] entsprechende Salz unter dem Namen 
"blauer Griinspan" am besten bekannt. 

174. Schwefelkupfer (CuS) erhiilt man als schwarz en Niederschlag 
bei del' Doppelzersetzung von Losungen blauen Vitriols und Schwefel
natriums. 

175. Anwendung der Kupfersalze auf Baumwolle. Alle oben benannten 
Kupfersalze werden wegen ihrer oxydirenden Eigenschaften angewendet. 
In diesel' Hinsicht wirkt das Nitrat am kraftigsten. So treten Kupfer
salze in die Zusammensetzung verschiedener Zeugdruckfarben, die Catechu 
enthalten, ein, z. B. Krappbraun; ebenso in Dampffarben, in dellen die 
Farbekraft del' farbenden Principien durch Oxydation entwickelt wird, 
wie z. B. in Abkochungen von Elauholz, Sapanholz u. s. w. Kupfersulfat 
und Kupfernitrat sind auch in Druckfarben angewendet worden, die dazu 
bestimmt sind, das Fixiren von Kiipenblau auf Baumwollzeug zu verhindern, 
in welchem Faile dieselben den Indigo oxydiren und niederschlagen, bevor 
die reducirte Indigolosung die Faser erreichen kann. 

In der Baumwollfarberei wird del' zur Erzeugung von Catechubraun 
bereiteten Abkochung VOll Catechu oft Kupfersulfat in geringer Menge 
zugesetzt; das Salz wird auch bei del' Erzeugung gewisser Sorten Elau
holzschwarz als Oxydationsmittel verwendet. 

Schwefelkupfer ist gewohnlich ein Bestandtheil des Al1ilinschwarz in 
der Zeugdruckerei. Wahrend der Lufthange verwandelt es sich in Kupfer
sulfat, das an del' Oxydation des Anilinsalzes Theil nimmt. 
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176. AntfCndung auf "fVolle. Kupfersulfat kann als eigentliche Beize 
in der W ollfarberei benutzt sowie nach dem Kochen der W oHe mit dem 
Farbstoff zum Abdunkeln angewendet werden. In Verbindung mit Wein
stein kann es zwar auf die gewohnliche Art, d. h. vor dem Kochen in 
der Farbstofflosung angewendet werden, aber die so hervorgebrachten 
Farben haben keinen Vorzug vor solchen, die mit weniger kostspieligen 
Beizen, z. B. mit Kaliumbichromat, erzielt werden. 

177. Anwendnng anf Seide. Man benutzte friiher Kupfersahe zu
sammen mit Blauholz, um Nachahmungen von Indigblau darzustellen. 
Jetzt werden dieselben gelegentlich zum Nachdunkeln benutzt, und urn 
gewissen Schwarzfarben einen besonderen Ton zu geben. 

Bleibeizen. 

178. Bleiacetat [Pb(C2Ha02)2.3H20], bekannt unter dem Namen 
"Bleizueker", wird bereitet durch Auflosung del' erforderlichen Qualitat 
Bleiglatte (PbO) in Essigsaure und Eindampfen der Losung zur Krystalli
sation. Brauner Bleizucker wird auf gleiehe Weise erhalten, wenn man 
die rein ere Essigsaure durch rohe Essigsaure oder Holzessig ersetzt. 

Eine Losung des basischen Bleiacetats (C2Ha02)2Pb20,H20 erhalt 
man durch Auflosung der berechneten Menge von Bleiglatte in einer 
Losung des normalen Acetats. Ein Ueberschuss von BleigHitte bringt eine 
noch basisehere Losung hervor. Beide Losungen werden durch Aufnahme 
von Kohlensaure aus del' atmosphiirischen Luft bald milchig. 

179. Bleinitrat Pb(NOa)2 wird auf ahnliche Weise bereitet, indem 
man Bleiglatte in heisser verdiinnter Salpetersaure auflost. Das Salz ist oft 
mit Kupfer verunreinigt. Eine Losung basisehen Bleinitrats Pb(NOa)(OH) 
wird erhalten dureh Kochen einer LOSUllg des normalen Salzes mit der 
berechneten Quantitat BleigHitte. 

Anwendung der Bleisalze. Oben benannte Salze werden sowohl in der 
Zeugdruckerei als auch in der Baumwollfarberei zur Darstellung von Orange 
und Gelb benutzt. Die Baumwolle wird mit einer Losung des Bleisalzes 
bedruekt odeI' impragnirt und nachher in eine Losung von Kaliumbichromat 
gebracht. In der Zeugdruckerei kann das Dampfen des trockenen be
druckten Zeuges und das Fixiren des Bleies als Bleisulfat mittelst Natrium
sulfat zwischen den beiden Operationen vorgenommen werden; in del' 
Baumwollfarberei werden jene Operationen dadurch ersetzt, dass man die 
mit Bleisalz impragnirte Baumwolle in ein Bad bringt, das Kalkmilch oder 
Ammoniak enthiilt. Man darf annehmen, dass in del' erzeugten Farbe das 
auf del' Faser fixirte Bleioxyd als Beize wirkt, das Kaliumbiehromat oder 
die Chromsaure dagegen als Farbstoff. 

Basisches Bleiacetat wird zum Beschweren weisser Seide benutzt. 

Del' Anwendung del' Bleifarben steht entgegen, dass sie giftig sind und 
in Beriihrung mit Schwefelwasserstoff schwarz werden. 
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Manganbeizen. 

Obschon Manganoxydhydrate als Beizen wirken konnen, so sind dennoch 
die Mangansalze in der Farberei bisher zu diesem Zwecke nicht verwendet 
worden. 

180. lUanganchloriir [MnCI2, 4H20] , das bei der Auflosung von 
Mangandioxyd in Salzsaure zur Erzeugung von Chlorgas als Nebenproduct 
gewonnen wird, benutzt man, urn auf Baumwolle Manganbraun oder Bister 
zu farben. Die BaumwoIle wird mit einer Losung von Manganchloriir im
pragnirt, sodann der Einwirkung von Ammoniak unterworfen, oder durch 
eine kochende Losung von Natron gezogen; das hierdurch gefallte Mangan
oxydulhydrat wird oxydirt, entweder indem man die BaumwoIle der Luft 
aussetzt oder dieselbe durch eine verdiinnte Losung von Chlorkalk zieht. 
Auf diese Weise braun gefarbte BaumwoIle kann ferner mit aromatischen 
Aminen, z. B. Anilinsulfat, Naphthylamin u. dgl. behandelt werden zur 
Erzeugung von Anilinschwarz, Naphthylaminbraun etc. In dies em FaIle 
wirkt das Mangandioxyd auf die organischen Salze nicht als Beize, sondern 
als Oxydationsmittel. 

181. Kalinmpermanganat [KMn04] wird bereitet durch Erhitzen 
einer Mischung von Mangandioxyd, Kaliumchlorat und kaustischem Kali, 
und Ausziehen der gesinterten Masse mit Wasser. Wegen seiner stark 
oxydirenden Eigenschaften ist dasselbe als BleichmiUel fur Baumwolle, 
Wolle und Seide vorgeschlagen worden, abel' mit geringem Erfolge. 

Schwefel als Beize. 

182. Lauth hat beobachtet, dass, wenn W oUe in einer Losung von 
:Natriumthiosulfat (Na2S20 a,5H20), welcher eine Mineralsaure zugesetzt wurde, 
gekocht wird, die Faser eigenthiimlich verandert wire!. Dieselbe verliert 
ihre Elasticitat, wil'd weich und schrumpft zusammen. Es schlagt sich 
amol'pher Schwefel auf del' Faser nieder, welcher derselben eine besondere 
Anziehungskraft fur gewisse basische Theerfarben mittheilt. Diese Eigen
schaft ist praktisch benutzt worden beim Farben mit Methyl- und Malachit
Grun, fur welche Farb~toffe, namentlich fur den ersteren, W oUe wenig 
Vel'wandtschaft hat. Del' Versuch zeigt, dass nur diejenige Modification 
des Schwefels, welche in Schwefelkohlenstoff unloslich ist, auf diese Weise 
als Beize wirken kann. 

Kieselsaure als Beize. 

183. Man hat beobachtet, dass, wenn Baumwolle oder Wolle, mit einer 
Losung von kieselsaurem Natron impragnirt, in eine verdiinnte Mineralsaul'e 
gebracht werden, so dass dadurch Kieselsaure auf die Faser nieder
geschlagen wird, sich die Stoffe in Losungen gewisser Theerfarbstoffe, fiir 
die sie sonst wenig oder keine natiirliche Verwandtschaft haben, sehr gut 
farben lassen. l\Ian hat ferner gefunden, dass gefallte Kieselsaure die 
Kraft besitzt, Thonerde und andere Beizen anzuziehen und sodann auf 
almliche Weise wie gebeizte Baumwolle gefarbt werden kann. 
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Gerbsaure als Beize und als Fixirmittel fUr Beizen. 

184. Gerbsaure (Tannin) nennt man gewisse adstringirende Prin
cipien del' Gallapfel, des Sumachs, del' Myrobalanen und anderer vegeta
bilischen Producte, welche in del' Farberei und Druckerei in gross en 
Mengen gebraucht werden. 

Das Tannin liisst sich aus obigen Substanzen leicht isoliren, indem man 
die gepulverte Hubstanz mit einer Mischung von Aether und Wasser 
auszieht; nach dem Stehenlassen bilden sich zwei Schichten, von denen 
die wasserige das Tannin, die iitherische Gallussaure, Harz und andere 
Verunreinigungen enthiilt. In reiner Form erscheint dasselbe als ein 
amorphes, farbloses Pulver, das im Wasser sehr leicht lOslich ist, einen 
zusammenziehenden Geschmack und sauren Charakter hat. 

Seine Anwendung in del' Farberei stiitzt sich auf folgende Eigen
schaften: 

1) Fiir Fal'bstoffe basischen Charakters, wie Fuchsin, Malachitgriin etc., 
spieIt die Gerbsaure die Rolle einer Beize, genau wie die Thonerde fiir 
Phenolfarbstoffe wie Alizarin, da sich dieselbe mit del' in jenen Farbstoffen 
enthaltenen fal'blosen Base verbindet und damit einen unloslichen Farblack 
odeI' gefarbtes Pigment hervorbringt. Wahl'end del' Fallung aus del' Losung 
eines basischen Farbstoffes durch Gerbsaul'e findet immer eine Freisetzung 
del' mit del' Fal'bbase verbundenen Salzsaul'e odeI' einer anderen so ver
bundenen Saure statt. J. Kochlin hat z. B. bemerkt, dass ein Zusatz 
eines Alkalis, wie Natriumcarbonat, zu del' Mischung die Fallung erleichtert 
und vollstandiger macht. Zur Erzeugung eines Tanninlackes ist es durch
aus nicht wesentlich, dass die Gerbsaul'e sich in freiem Zustande vorfinde. 
Unlosliche gel'bsaure Metallsalze haben eine ebenso grosse, wenn nicht 
grossere Anziehungskraft fiir basische Fal'bstoffe. Die Anwesenheit des 
Metalloxydes erleichtert die Zersetzung aus dem Grunde, dass ein Theil 
davon die frei gewordene Saure des Farbstoffes neutralisil't, und es ist 
wahrscheinlich, dass eine sehr unlosliche zweibasische Vel'bindung (gerbsaures 
Antimonoxyd und Farbbase) sich bildet. Die Anwendung eines unlOsliehen 
gerbsauren Metallsalzes verhindert den auf del' Faser erzeugten FarLlack, 
sich wahrend del' Operation des Farbens oder Auswaschens entweder wegen 
Ueberschusses an Gerbsaure odeI' Farbstoff wieder aufzulOsen. Bekanntlich 
giebt ein Ueberschuss von Gerbsaure mit basischem Farbstoff losliche Vel'
bindungen, eine Thatsache, die es nothig macht, auf del' Baumwollfaser 
zuerst die genau erforderliche Menge Gerbsaure und erst dann den Farb
stoff zu fixiren. 

2) Wie die Gerbsaure mit 0 r g ani s c hen Farbbasell unlOsliche Vel'
bindungen eingehen kann, so geschieht dies auch mit uno l' g ani s c 11 e n 
Basen, wie Thonerde, Eisenoxyd, Zinnoxyd etc. Diese Basen wirken be
kanntlich als Beizen fiir Farbstoffe mit saurem Charakter, wie Alizarin etc., 
und ob sie in Form von Hydraten odeI' in Verbindung mit Gerbsiiure 
odeI' anderen Sauren, wie Phosphorsaure, Arsensaure etc., vorkommen, so 
haben sie immer noch die Kraft, solche Farbstoffe anzuziehen und damit 
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Farblacke hervorzubringen. Aus diesem Grunde wird die Gerbsaure haufig 
als F1Ulungsmittei oder "Fixirungsmittel <, fUr Thonerde-, Zinno, Eisenbeizen 
u. dgl, angewelldet. 

3) Die Tanninverbindungen, die man mit den Eisenbeizen erhalt, haben 
eine blaulich-schwarze Farbe von gelliigender Illtensitat, urn als graue, sogar 
schwarze Farbe zu dienen. In diesel' besonderen Beziehung kann nun wohl 
die Gerbsaure als wirkliches farbendes Princip betrachtet werden, im nam
lichen Sinne wie Alizarin. In vielen Fallen aber dient das blaulich-schwarze 
gerbsaure Eisen nul' dazu, besondere Farben dunkler oder intensiver zu 
machen, die durch speciell angewandte und entweder durch die Gerbsaure 
oder das Eisenoxyd fixirte Farbstoffe erhalten werden. In solchen Fallen 
spielt das gerbsaure Eisen so zu sagen die doppelte Rolle einer Beize 
und einer Grulldfarbe. 

Einige Fasern besitzen in hohem Grade die Eigenschaft, Gerbsaure 
aus ihren Lasungen ohne Rilfe einer vermittelnden Substallz anzuziehen. 
Die Menge del' so auf del' Baumwollfaser fixirten Gerbsaure hangt grossen
theils von del' Concentration del' angewalldten Lasung ab; in del' That 
giebt gut mit Gerbsaure gesattigte Baumwolle beim Liegen in einer starken 
Lasung einen Theil del' Gerbsaure ab, wenn man dieselbe in einer sehr 
verdiinnten Lasung liegen lasst, ja sogar aIle, wenn die Baumwolle in einen 
Strom reinen Wassers gebracht wird. Die Anziehungskraft del' Baumwolle 
ist indessen viel grasser, als die lasende Kraft des Wassel's. Nach J. 
Kachlin gewinnt mit Tanninlasung von 50 Gramm pro Liter gesattigte 
Baumwolle sogar an Tannin, wenn man dieselbe in eine Lasung von 20 
Gramm pro Liter legt. In einer Lasung von nur 5 Gramm pro Liter halt 
die Baumwolle sogar aIle Gerbsaure zuruck, und fangt erst an diese in 
einer Lasung von 2 Gramm pro Liter zu verlieren. Letztere Thatsache be
weist deutlich, dass es unmaglich ist, ein Gerbsaurebad zu erschtipfen, wie 
denn auch analoge Fa11e beim Farben del' W ollfaser mit gewissen Theer
farbstoffen auftreten. Aus einer alkoholischen oder essigsauren Lasung 
zieht Baumwolle die Gerbsaure weniger leicht an, als aus einer wassrigen Lasung. 

185. Anwendung auf BamnwoZle. Fiir die Baumwollfarberei und 
Zeugdruckerei ist die Gerbsaure eine del' niitzlichsten Substanzen, sowohl 
in Form der dieselbe enthaltenden vegetabilischen Producte als auch im 
technisch reinen Zustande. 

Es giebt zwei Methoden die Baumwolle mit Gerbsaure zu prapariren. 
Sach del' erst en wird die Baumwolle in einer GerbsaurelOsung durchge
arbeitet oder lie g eng e I ass en, und zwar wahrend einer verhaltniss
massig I a n g e n Z e it d au e r , die mit del' Concentration del' Losung 
variirt, sodann wird ein Ueberschuss an Fliissigkeit durch Ausquetschen 
oder Auswinden entfernt, worauf in einigen Fallen noch Troc1men folgt. 
Die zweite Methode ist die cles K lot zen s, cl. h. del' einfachen Imprag
nation wahrend wen i gel' S e k u II den, claIm Ausquetschen und Trocknen; 
in dies em Fa11e miissen die angewandten Losungen wenigstens zehnmal 
so viel Gerbsaure enthalten, als wenn man nach del' erstgenannten Methode 
vel'fahrt, wenn dieselbell gleich wirksam sein sol1en. 
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Bei beiden Methoden ist es vortheilhaft, die Gerbsaure auf del' Faser 
in Form einer unloslichen Verbindung zu fixiren, damit die praparirte 
Baumwolle das Waschen im Wasser aushalt, ohne dass sich dabei oder 
auch in einer folgenden Operation ein Theil der Gerbsaure wieder 
losen kann. 

Das Troeknen und selbst das zuweilen angewandte nachherige 
Dampfen von mit Tannin praparirter Baumwolle fixirt die Gerbsaure nicht in 
der Art, dass dadurch eine theilweise Entziehung der Saure durch Wasser 
verhindert wird; nach jenen Operationen ist die Baumwolle einfach in 
einem geeigneteren Zustande, urn durch das Fixirbad gezogen zu werden, 
weil dann dieses weniger leicht durch aus der Baumwolle aufgeloste Gerb
saure verunreinigt wird, und man eine nachherige vollere Farhenentwicklung 
erwarten darf. 

Bei der Eintauchungsmethode findet die Absorption der Gerbsaure durch 
die Baumwolle etwas langsam statt, und kann durch Erhohung der Tem
peratur iiber 50 0 - 60 0 C. hinaus nicht beschleunigt werden, da bei und 
iiber dieser Temperatur die Baumwolle sogar etwas von der Gerbsaure 
verliert, die sie bei niedrigen Temperaturen aufnimmt. Die Dauer der 
Operation kann aber durch Anwendung starkerer Losungen verkiirzt wer
den. In der -Praxis geht man mit del' Baumwolle gewohnlich in eine 
heisse Losung und lasst sie womoglich wahrend zwolf bis vierundzwanzig 
Stunden und langeI' liegen, bis die Fliissigkeit kalt ist. In dies em FaIle 
kann das anfangliche Erwarmen del' Losung die giinstige Wirkung haben, 
die Luft aus den Zwischenraumen del' Baumwolle auszutreiben und die
selbe so fiir eine gleichmassigere und vollsUindigere Durchdringung mit 
Fliissigkeit empfanglicher zu machen. 

Die Eintauchungsmethode wird in der Baumwollgarnfarberei angewendet. 
Sollen nachher basische Theerfarben angewendet werden, so wird das 
Tannin auf der Baumwolle fixirt, indem man letztere eine halbe Stun de 
oder langer in einem kalten Bade von Zinnchlorid 2 0 - 5 0 B., oder einige 
lVIinuten in einer heissen Losung von Brechweinstein (10-20 Gramm pro 
Liter) liegen las st. Fiir Grau oder Schwarz wird die tannin-praparirte 
Baumwolle eine halbe bis ganze Stunde in einer Losung von essigsaurem odeI' 
salpetersaurem Eisen 0,5 0 - 2,50 B. behandelt. Enthalt die Gerbsaure
lOsung 1 Centigramm im Liter, so entsteht ein bemerkbarer grauer Ton; 
mit 0,5 Gramm pro Liter und einstiindigem Liegenlassen in der Losung 
wird ein Meter Zeug massig dunkelgrau gefarht; mit 20 Gramm pro Liter 
sehr tief grau; mit 100 Gramm pro Liter schwarz. 

Das Trocknen und Dampfen yon tannin-praparirtem Baumwollgarn 
wird, obgleich dadurch tiefere N uancen erzielt wiirden, vermieden, theils 
aus okonomischen Griinden, theils weil die Farbung leicht ungleichmassig 
ausfallt. 

Beim Farben von baumwollenem und halbwollenem Zeug werden in 
der Regel kalte oder hOchstens lauwarme Tanninlosungen angewendet. 

Um Unifarben zu erzielen, wird in del' Zeugdruckel'ei entweder die 
Methode des Klotzens angewendet, odeI' das Zeug wil'd mit del' vel'dickten 
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Gerbsaure bedruckt. N aeh dem Troeknen wird das geklotzte oder be
druckte Zeug gedampft, dureh Breehweinsteinlosung gezogen und gewasehen. 
Dasselbe ist alsdann zum Farben mit der gewiinsehten Theerfarbe bereit. 

In der Zeugdruckerei findet folgende Methode haufig Anwendung: 
mit den gewohnlichen Eisen- und Thonerdebeizen, oder mit anderen Beizen 
werden die Operationen des Bedruckens, Hangens und Fixirens auf ge
brauchliehe Weise ausgefiihrt, dann wird das Zeug in einem Tanninbade 
nach Zusatz von Leimgallerte (damit die unbedruckten Stenen nicht 
verunreinigt werden), gefarbt. Ein schwaches Seifenbad bei 60 0 C. und 
Wasehen entfernen das Tannin von den unbedruckten Stellen. Die Waare 
ist dann zum Farben mit der gewiinschten Farblosung vorbereitet. Bei 
dieser Methode verwandeln sich die gewohnlichen Beizen in gerbsaure 
Salze und die Beizen Mnnen im Verlauf del' Operationen an gewissen 
Stellen abgezogen werden, indem man diese mit sauren "Deekbeizen" be
druckt, urn VOl' dem Farben mit Tannin ein Muster herauszubringen. 

Naeh einer anderen Methode werden die Stiicke mit einer verdickten 
Misehung der Beize mit Gerbsaure und Weinsaure bedruckt, sodann ge
trocknet, gedampft und gefarbt. 

Aehnliche Effecte werden erzielt dureh Bedrucken des Zeuges mit 
einer verdickten Mischung von Gerbsaure-, Weinsaure- und '1'heerfarben
losung und darnach folgendes Trocknen, Dampfen, Durehziehen durch Brech
weinsteinlosung und Waschen odeI' Koehen mit Seife. Die in den beiden 
letzteren Fallen benutzte Weinsaure wirkt als Losungsmittel fiir die Ver
bindung von Gerbsaure und Metalloxyd oder Farbstoff und verhindert 
das Beschmutzen del' Druckfarben durch Eisen. 

In neuerer Zeit sind an Stelle der Weinsaure yon verschiedenen 
Seiten zwei Producte yorgeschlagen worden 1 die namentlich mit Safranin, 
Methylenblau, besonders abel' mit den Indulinen viel bessere Resultate 
geben sollen. Es sind dies die Aethylweinsaure und ein Product, das unter 
dem Namen Acetin in den Handel kommt. Letzteres wird durch 48stiin
diges Kochen von Glycerin mit Eisessig hergestellt. 

Bei del' Anwendung der Aethylweinsaure tritt beim Dampfen Ver
seifung ein; es bilden sich freie Weinsaure und Alkohol, woyon letzterer 
als Losungsmittel fiir den Farbstoff wirkt und denselben bessel' auf die 
Faser bringt. Die Wirkung des Acetins ist jedenfalls eine analoge. 

In del' Form von Sumach ist die Gerbsaure langst in del' Tiirkisch
rothfarberei als Fixirmittel fiir Thonerdebeizen benutzt worden. Die An
wendungsmethode siehe unter Anwendung des Alizarins. 

186. Anwendung auf Seide. Die Gerbstoffe finden ausgedelmte An
wendung in der Seidenfarberei, theils urn die Seide zu besehweren, theils 
als Basis fiir gewisse Schwarzfarben zu dienen. 

Die Seide kann aus einer kalten TanninlOsung bis auf 15 Pro cent 
ihres Gewiehtes aufnehmen, ohne dass dadurch ihr Glanz odeI' Griff 
beeintrachtigt wird; dieselbe scheint sogar ein wenig an Festigkeit zu ge
winnen. Aus einer heissen Losung kann die Seide bis auf 25 Pro cent 
ihres Gewichtes aufnehmen, und zwar noeh schneller als aus einer kalten 
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LOsung. Bei 70 0 C. ist die Absorption schon beinahe vollendet, und der 
Maximumeffect wird bei einigen Graden unter dem Siedepunkt erreicht. 

Obgleich die Gerbsaure gut fixirt zu sein scheint und dem Was chen 
mit Wasser widersteht, so kann doch eine Seifenlosung, besonders wenn 
diese warm ist, aIle Gerbsaure entfernen; die Seide hat dann einen leichten 
Ton, und deren urspriingliche Eigenschaften sind mehr odeI' weniger 
modificirt. 

Die Wirkung del' Gerbsaure auf Seide wird von Einigen fiir eine 
chemische gehalten; jedenfalls scheint dieselbe Aehnlichkeit mit derjenigen 
zu haben, welche del' Gerbstoff auf Thierhaute ausiibt. Durch gegerbte 
Seide findet keine odeI' nul' geringe Endosmose odeI' Exosmose statt, 
wahrend rohe und abgekochte Seide betrachtliche Mengen von basischem 
Ferrisulfat absorbirt. 

Wird Gerbsaure auf Baumwolle angewendet um eine schwarze F'arbe 
zu erzielen, so legt man die Seide wiederholt abwechselnd in lauwarme 
Losungen von Gerbsaure (Kastanienextract) und holzessigsaures Eisen. 

Oel als Beize und als Fixirmittel fur Beizen. 

187. Nutzen des Oels beim Farben. Die Beobacbtung, dass Fette 
in del' Farberei mit Vortheil angewendet werden konnen, ist schon in 
sehr fruher Zeit erkannt worden. Die aIten Hindus pflegten beim Roth
farben von Kattun mit Krapp das Zeug zuerst in Milch liegen zu lassen, 
und dasselbe dann der Sonne auszusetzen. 1m spateren Verfabren, beirn 
Farben von TUrkischrotb, dem modernen Abkommling des aIten Indischroth, 
bildet die Vorbereitung des Gewebes mit OlivenOl odeI' anderen Oelen 
eins del' hervorragendsten Merkmale. Die eigenthiimliche Rolle des Oels 
bei diesem Verfahren und die chemischen Veranderungen, die dasselbe 
dabei erieidet, sind viel besprochen worden, und sogar heute noch herrschen 
unter den Chemikern verschiedene Ansichten darUber. 

Von den verschiedenen Ansichten Uber die Wirkung des Oels, wenn 
dasselbe auf del' Faser fixirt ist, ist wohl die annehmbarste die, dass es 
in hohem Maasse als Fixirmittel fUr die angewandte Thonerdebeize dient. 

Bald nach del' Einfiihrung del' Theerfarben wurde bemerkt, dass mit 
Oel praparirte Baumwolle sich leicht mit Farbstoffen basischer Natur farben 
Iasst. Dabei spielt das modificirte Oel die Rolle einer Beize in derselben 
Weise wie Gerbsaure. 

188. Olivenol und Ricinusol. Diese Oele sind die Reprasentanten 
del' grossen Klasse von Fettkorpern, welche als Glycerinsalze odeI' Aether 
verschiedener Fettsauren anzusehen sind. 

Derwesentliche Bestandtheil des Olivenols ist TrioleIn, CSH5(0,C1SHssO)s; 
die freie Fettsaure des letzteren ist die Oelsaure, C1sHssO.OH. 

Das Olivenol enthalt ausser Triolein variirende Mengen Tripalmitin, 
CaH5(O.C16Hal0)a, del' Glycerinverbindung der Palmitinsaure. 

Diesel' Korper trennt sich wahrend der kalten Jahreszeit mehr oder 
weniger von dem Olivenol im krystallinischen Zustande. Wird das Olivenol 
Hingere Zeit del' Luft ausgesetzt, so wird es durch Bildung freier Fettsaure 
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ran zig. Del' Wirkung des Dampfes unterworfen, Zl'rsetzt es sich theilweise, 
und es wird "'ieder Fettsaure frei. Beim Kochen mit Alkali16sungen und 
Laugen verseift sich das Olivenol; mit anderen Wort en , es zersetzt sich, 
indem Glycerin frei wird und sich ein neues Product bildet, eine Vcrbindung 
eines Alkalis mit del' Fettsaure, d. i. Seife. Beim blossen heftigen Schiitteln 
des Oeles mit einer verdiinnten Alkalilosung findet eine Verseifung nicht 
statt, abel' die Fliissigkeit winl milchig-weissi es bildet sich eine Emu I
s ion, in del' das Oel in ausserordentlich fein vertheiltem Zustande suspendirt 
ist. Die Anwesenheit einer geringen l\Ienge freicr Fettstiure wirkt cnt
schieden giinstig zur Bildung einer Emulsion yon einiger Haltbarkeit. 

TOUTnantol (huile tournante) ist mehr oder weniger ranziges Olivenol, 
und daher gut geeignet zur Darstellung einer ziemlich bestiindigen Emulsion. 

Wenn concentrirte Schwefelsaure auf Olivenol einwirkt, so zersetzt sich 
dieses, und es entstehen complicirte Producte, deren };atul' durch die 
Untersuchungen von Liechti und Suida festgestellt worden ist. Zwei Gewichts
theile Olivenol \H~rden mit einem Gewichtstheile Schwefelsilure von 68 0 B. 
gut gemischt, indem man Sorge tragt, dass sich die l\Iischung nieht erwitrmt. 
N achdem man dieselbe "'tihrend 24 Stunden ruhig hat stehen lassen, wird 
sie mit einer Losung von Kochsalz gewaschen, urn eincn Ucberschuss an Saure 
zu entfernen. 

Das Product del' Reaction besteht wesentlich aus zwei Substanzen, die 
wegen ihrer verschiedenen Loslichkeit in Wasser und Aether von einander 
unterscheidbar sind. Beide Substanzen besitzen einen aligen Charakter und 
saure Eigenschaften. 

Folgende Gleiclmng giebt ein Bild del' Reaction, die sich einstellt: 

2CaH5(ClsHaa02)a + 7H2S04 = C42H7SC12S + 4ClsHa40a + 6S02 + 4H20 
TrioleIn. Oxyolelu·Glycel'in- Oxyolcln-

Schwefelsanre-Ebter. sii lire. 

Del' in Wasser sehr leicht, in Aether nul' ,yenig losliche K6rper fiihrt 
den Namen Oxyole'in-Glycerin-Schwefelsaure-Ester uud hat folgende Zu-
sammensetzung: 

ClsH330a t CaH5·OH 
C42H7S012S, oder S04/ C H 

C II ° 'aII5'0 
'18 33 3 . 

Mit verdiinnter Alkalil6sung gekocht, zersetzt sich derselbe uuter Bil
dung von Oxyole'instiure, Glycerin- und Schwefelsaure. Die Alkaliverbin
dungen desselben sind lOslich, die mit alkalisehen Erden und schweren 
:Metallen sind unlOslich; man erhlHt diese leicht durch lVIischung del' 
wasserigen oder alkalischen Lasung des Karpel'S mit Losungen del' sclnveren 
:Metallsalze. Die Thonerdcycrbindung AliC42HaOI2S)3 ist ein weisser 
oder schwach gelblichcr Korper. 

Der in Wasser unlOsliche, abel' in Aether lOsliche Karpel' ist Oxyole'in
slture (ClsII340a). Derselbc lOst sich leicht in alkalihaltigem Wasser, in clem 
sich eine seifige Fliissigkeit bildet, die mit den Salzen del' alkalis chell 
Erden, del' Erclen UtHl del' schweren Metalle harzige odeI' flockige, in 
Aether sehr leicht lOsliche KiederschHtge henorbringt. 

Hu m m e 1, Farberei und Bleicherei. 11 
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Eine N ebenreaction scheint ebenfalls einzutreten, welche wahrschein
lich die Bildung eines intermediaren und unbestandigen Aethers del' Oxy
stearinsaure verursacht. Dieses zersetzt sich beim Was chen mit Wasser; 
es entsteht Schwefelsaure und Oxystearin - Glycerin - Schwefelsaure - Ester 
(C42H82012S) nebst Oxystearinsaure (C1sHaGOa): 

2(ClsHaa02)aCaH5 + 7H2S04+ 8H20 = C42Hs2C12S + 4ClSHaGOa+ 6H2S04 
Oxystearin -Glycerin- Oxystearin-
Schwefelsaure-Estel'. sanre. 

Das Ricinusol besteht wesentlich aus del' Glycerinverbindung der 
Ricinolelnslture, ClsHaa020H, und hat die Zusammensetzung CaH5(O,ClsHaa02h 

Wird in obiger Reaction Ricinusol fur Olivenol substituirt, so werden 
den schon genannten ahnliche Korper gebildet, namlich T rio x y 0 1 e'i n
G lycerin- Sch w efelsau I' e - Ester: 

ClsHaa05 I C H-OH 
C42H7S016 odeI' S04 > 3 ;) 

C H 0 J C3H50H 18 33 5 

und Trioxyole'insaure (ClsHa405)' 
Das Product aus Ricinusol ist jetzt ein Handelsartikel und wird, mehr 

odeI' weniger mit Wasser verdunnt und mit Natronlosung oder Ammoniak 
neutralisirt, unter dem N amen T u r k i s c h rot hoI, Ali z a I' i n 0 1, 10 s-
1 i c h e s 0 e 1 etc. verkauft. 

Wenn das Praparat gut gemacht und vollstandig neutralisirt odeI' 
schwach alkalisch ist, so giebt dasselbe mit destillirtem Wasser eine voll
kommen klare Losung. Enthult das Wasser Kalk etc., so wira. die Looung 
mehr odeI' weniger milchig durch die sich bildende Kalkverbindung. 

Einige kaufiiche TurkischrothOle sind blosse Losungen einer Ricinusol
natronseife. Dieselben werden bereitet, indem man RicinusOl mit del' er
forderlichen Menge verdunnter Natronlauge kocht; eine Verseifung findet 
mit grosster Leichtigkeit statt. 

189. Anwendung auf Bamnwolle. Ueber die Methode del' Anwendung 
von Oel in seinen verschiedenen Formen als Fixirmittel fur Thonerde- und 
Eisenbeizen siehe unter Anwendung von Alizarin. 

Als Beize fur die basischen Theerfarben wird das Oel in der Form 
von TurkischrothOl, Ricinusolseife, oder sogar gewohnlicher Oelseife ange
wendet. 

Beim Beizell von Garu oder Gewebe kann man die erste, zweite, dl'itte 
odeI' vim'te del' dort angegebcnen lV1ethoden anwenden, abel' oft bedient 
man sich nur der erst en , zweiten und vierten, d. h. das gebleichte 
Material wird zuerst mit der alkalischen Losung von TurkischrothOl odeI' 
Seife gesattigt, dann in einer Losung von Thonerdesalz liegen gelassen 
und endlich VOl' dem Farben gewaschen. Wird VOl' dem Farben getroclmet 
und gedampft, so wird die Farbe echter gegen Was chen und Seifen. Da 
bei diesel' Anwendung die Fettsaure die eigentliche Beize ist, so muss das 
Thonerdesalz nul' als Fixil'mittel dafur betrachtet werden. In del' That 
sind die Metallverbindungen diesel' modificirten Ode Doppelbeizen, una. es 
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ist entweder der basische oder der saure Bestandtheil als Beize wirksam, 
je nach dem entgegengesetzten Charakter des angewendeten Farbstoffes. 
Die Metallverbindungen der Gerbsaure bieten genau die namlichen Er
scheinungen dar. 

Die mit Hilfe von Oelbeizen fixirten A nilinfarben sind lebhafter als 
die mit Gerbsaure fixirten, aber sie verhalten sich nicht als so echt gegen 
kochende Seifenlosungen. 

In der Zeugdruckerei findet das TiirkischrothOl betrachtliche Anwen
dung als allgemeines Praparirmittel fUr solche Dampfalizarin- und Dampf
anilinfarben, die Gerbsaure enthalten, da die Anwesenheit des Oeles in der 
Faser die Intensitat und Lebhaftigkeit der meisten dieser Farben ganz 
bedeutend erhOht. und dieselben fUr kochende Seifenlosungen echter macht. 
Das Material wird einfach in einer neutralen oder schwachen ammoniaka
lischen Losung, die mehr oder weniger verdiinnt wird, geldotzt und vor 
dem Farben getrocknet. 

Abgesehen von deren Benutzung als Beizen werden TiirkischrothOl und 
Ricinusolseifen vielfach beim Appretiren angewendet, um schwer gestarkte 
Waare oder gefarbte Gewebe oder Garne, die sich unangenehm rauh an
fiihlen, weicher zu machen. Der grosste Vorwurf, den man denselben in 
dieser Beziehung machen kann, und der auch zuweilen gegen deren An
wendung als Beizen erhoben wird, ist der, dass die Waare nach langerer 
Zeit einen unangenehmen, ranzigen Geruch annimmt. 

190. Anwendung auf Wolle und Seide. Oelbeizen haben bisher 
auf W oIle und Seide keine Anwendung gefunden. 

Gewisse Praparate, aus einer Mischung von OlivenOl und Schwefelsaure 
erzeugt, sind bisher nur dazu benutzt worden, der Waare einen weicheren 
Griff zu verleihen. 

Albumin, Casein, Leim etc. als Beizen. 

191. Eiweiss (Albumin) ist ein stickstoffhaltiger, in kaltem und 
lauwarmem Wasser lOslicher Korper. Die Losungen gerinnen auf Zusatz 
von Mineralsauren und Losungen verschiedener Metallsalze, ebenso durch 
Erwarmen Uber 70 0 C. In beiden Fallen wird das Eiweiss unloslich. 

In seiner chemischen Zusammensetzung ist das Eiweiss mit der W oUe 
und Seide verwandt, und zeigt dasselbe im geronnenen Zustande auch das 
gleiche Verhalten gegen Farbstoffe, wie diese Substanzen. Auf diese Eigen
schaften griindet sich die Anwendung des Eiweisses in der Farberei und 
Zeugdruckerei. 

Die im Ei den Dotter umgebende weisse Substanz stellt das Eiweiss in 
seiner reinsten Form dar. Man dampft dies bei niedriger Temperatur bis 
zur Trockenheit ein, und das so erhaltene lOsliche Product wird in Gestalt 
hellgelber Kuchen in den Handel gebracht. 

Trocken gehalten, kann dieses kaufiiche Eiweiss ziemlich lange, ohne 
Schaden zu nehmen, aufbewahrt werden; wird es aber feucht, so tritt 
Faulniss ein, und dasselbe wird dann in Wasser mehr oder weniger 
unloslich. 

11* 
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Blutalbumin ist dem eigentlichen Eiweiss sehr almlich in Bezug auf 
Zusammensetzung und Eigenschaften. Del' Hauptunterschied besteht darin, 
dass dasselbe eine etwas dunklere Farbe besitzt. :Man erbalt es durch 
Eindampfen des Serums aus Ochsenblut etc. bei niedriger Temperatur. 
Das kaufliche Product bildet dunkelolivenbraune Schuppen. Losungen von 
.Albumin gehen leicht in Faulniss iiber, besonders bei warm em Weiter; 
man kann dies abel' dureh Zusatz einer geringen :Menge Borax odeI' 
Natriumsulfit verzogern odor sogar gam verhindern. 

192. AnUJendung auf Baumwolle. .Albumin ist in del' Zeugdruekerei 
von grossem "N"utzen beim Fixiren unloslieher Korperfarben, wie Ultramarinblau, 
Chromgriin, .Anilinfarblacke etc. Die betreifende Farbe wird entweder als 
unfiihlbares Pulver, oder in Losung mit dem .Albumin in del' Kalte ge
mischt, und die Mischung wird sodann auf das BaumwoBzeug gedruckt. 
Nach dem Farben wird das bedruckte Zeug gedampft. 

Die Concentration del' Albuminlosung variirt je nach del' Menge del' 
zu fixirenden Korperfarben. 

Zum Zweck des Fal'bens mit Theel'farben kann die Baumwolle mit 
.Albuminltisung impragnirt, dann getrocknet und gedampft werden, oeler 
man Imnn das Eiweiss zum Gerinnen bringen, inelem man das Zeug elurch 
eine verdiinnte lYIineralsaure durchzieht. Das Eiweiss wirel inelessen zu 
diesem Zweeke in del' Farberei nicht oft angewendet, hauptsachlich weil 
es zu kostspielig ist. 

Beim Farben von W oBe und Seide wird Eiweiss nicht benutzt; das
selbe wird abel' in beschranktem Maasse noeh in del' \Volldruckerei ange
wendet. 

193. Casei'n, oder geronnene Mil(;h, kommt unter dem Namen Lac
tar i n als ein gelbes, kOrniges Pulver im Handel VOl'; man bereitet es, indem 
man abgerahmte Milch mittelst verdiinnter Sauren zum Gerinnen brillgt, 
das Molkenwasser dureh Press en aus del' geronnenen Masse entfernt und 
letztere trocknet. Die ehemische Zusammensetzung des CaseIns ist del' des 
Eiweisses ahnlich, abel' die Eigenschaften del' beiden Korper weichen be
trachtlich von einander ab. Das CaseIn ist unlOslich in rein em \Vasser, 
lost sich abel' in alkalischen Losungen, wie .Ammoniak, Borax etc. Ais 
Losungsmittel ist Borax vorzuziehen wegen seiner faulnisswidrigen Eigen
schaften. Das CaseIn wird gelegentlich in del' Zeugdruckerei als Ersatz 
fiir Eiweiss benutzt. Es gerinnt nicht beim Dampfen und kann nul' fur 
solehe Farben dienen, bei denen ein massiger Grad von Eehtheit geniigt. 

19-1.. Leim oller Gelatine ist eine stiekstoffhaltige Substanz, die e1'
halten wird, indem man Knoehen, Haute und andere animalisehe Stoffe mit 
Wasser koeht und deren Losungen bei nicdriger Temperatur eindampft. 
Die .An wen dung des Leims in del' Fal'berei und Druekerei stiitzt sieh auf 
dcssen Eigenschaft durcIl Gerbsaure aus seinen L6sungen niedergesehlagen zu 
werden und darauf, dass del' so gebildete Niederschlag manche Theerfarben 
aus ihren Losungen anzieht. In diesel' Hinsicht aient del' Leim als Fixir
mittel fiir die Gerbsaure, abel' als stickstoffhaltiger, eiweissartiger Korper 
kann derselbe zugleich als eigentliehe Beize wirken. 
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Fixirmittel fUr Beizen. 
]95. Es ist cine der ,yesentlichsten Bedingungen beim Beizen, dass 

die Beizen se1bst den Fasern in Lasung dargeboten werden, und dass der 
eigentlich beizende Karpel' aus der Lasung derart auf die Faser nieder
geschlagen werde, dass er auf diesel' gut fixirt wird. 

Die versehiedenen Methoden, dies zu erreichen, sind bei del' Be
schreibung del' Anwendullg del' verschiedenen Deizen auseinander gesetzt 
worden. Unter Anderem winl man die Methode del' Anwendung gewisser 
Sa1zlasungen, die mit den Beizen unlOs1iche Niederschliige zu bilden im 
Stande sind, bemerkt haben. Solehe Fiillungsmitte1 odeI' Fix i r mit tel 
sollen nun im Besonderen, wenn auch nul' Imrz, betrachtet werden. Die
jenigen Fixirmitte1, we1che unter gewisscn Umstiinden se1bst als Deizen 
wirken, wie Fettsi"LUren, Gerbstlure, Gelatine, Zinnchlorid etc., sind schon 
beriihrt worden. Yon den iibrigen sind folgende yon \Yichtigkeit: 

196. ~atroll (NaOH). Eine Lasung dieser Substanz ,,,ird benutzt, 
urn Eisen- und Manganoxyde, die an und fiir sich als Farben dienen, 
auf Baumwolle niederzusclliagen und zu fixiren. Fiir andere Beizen, 
z. B. Zinnoxyd und Thonerde, dient das Natron als Losungsmittel. Das
selbe findet ausgedelmte Anwendung beim Bleichen del' Baullnrolle, und 
ist als ein starkes Alkali von allgemeinem Nutzen. 

197. Natrinll1l,1lOsl'liat (Na2HP04,12II20). Dieses Salz wird mit Vor
theil angewendet als allgemeines Fiillungsmittel fiir Thonerdebeizen. Fiir gewisse 
Genres in del' Kattundruckerei, z. B. die Erzeugung yon Hoth und Rosa auf fiir 
Tiirkischroth praparirtem Gewebe, giebt dasselbe ausgezeiclmete Resultate. 
Es wird zum nllmlichen Z,,,ecke in del' Zeugfarberei und -Druckerei be
nutzt, abel' der holle Preis beeintriichtigt dessen ausgedehntere Anwendung. 

198. Natl'iumal'senat (Na2HAs04 ,12H20). Dieses Salz kommt im 
wasserfreien Zustande in gcsinterten Mass en irn Handel Yor, und enthalt 
dann gewahnlich Kochsalz und 50 - 55 Procent Natriumcarbonat. Ais 
Fixirmittel fiir Beizen verMlt es sich sellr iihnlich wie N atriumphosphat. 
Dasselbe ist in ausgedelmtem Gebrauch in der Zcugdruckerei und dient 
als Ersatz fUr Kuhmist bei der Operation des "Kullkothens" 1). 

Die Anwendung cines so giftigen Salzes zu dies em Zweeke zieht nicht 
die schadlichen Folgen nach sich, wie man erwarten konnte, da es nach
her entweder aus dem Gewebe ausgewaschen, oder nach dem Waschen 
in unlOslicher und unschiidlicher Form auf demselben fixirt wird. In 
del' Baumwollgarnfarberei, wo das Material in del' Losung mit del' Hand 
durchgearbeitet wird: ist dasselbe als Fixirmitte1 nicht zu empfehlen, da 
es leicht Geschwiire yerursacht. Auch ist zu beach ten, dass dessen An
wendung eine Verunreinigung der vorbeifiiessenuen Gewasser mit einem 
giftigen Salze ZUI' Folge haben kann. 

199. Natl'iumtetrasilicat odeI' kieselsaul'es Natroll (Na2Si409). 

Diese Verbindung wird unter dem N amen ,,\Vasserglas" in fester 
Form in den Handel gebracht. In Losung lmnn dieselbe als Fixirmittel 
fiir Thonerde und andere Beizen auf 13aumwolle benutzt werden. In 

1) In Deutschland ist die Amycndnng dicses Salzcs gesetzlich verboten. 



166 Die Beizen. 

England wird das Wasserglas zu letzterem Zwecke nicht allgemein an
gewendet, da man immer Gefahr lauft, dass ein Ueberschuss von kans
tischem oder kohl ens au rem Alkali anwesend sein kann , in welchem 
FaIle auf der Faser durch Trocknen odeI' Liiften fixirte Thonerde zmll 
Theil wieder anfgelost werden kann, was zu nngeniigenden Resultaten 
Veranlassung giebt. Gut dargestelltes Wasserglas ist indessen frei von 
sol chen Fehlern, ausser dass es sich in den Losungen zu zersetzen 
8trebt, um dann eine l\Iischung von sauren und basischen Silicaten zu 
bilden. Beizen, die in Alkali nicht 16slich sind, wie z. B. die Eisen
und Chrombeizen, werden von N atriumsilicat nicht auf nachtheilige Weise 
angegriffen. l\Iittelst Natriumsilicat fixirte Thonerdebeizen ziehen den Farb
stoff im Farbebade nicht so begierig an, wie wenn dieselben mittelst Natrium
carbonat fixirt sind; auch sind die erzielten Farben nicht so lebhaft. 

200. Natriumcal'bollat oder SOlla (Na2C03,lOH20). Dieses Salz 
bildet die "Krystallsoda" oder "W aschsoda" als Handelsartikel. Das 
Salz, Na2C03,H20, ist kauflich in fast rein em Zustande unter dem Namen 
"Krystallcarbonat". Es ",ird zum Neutralisiren saurer Fliissigkeiten in 
grosser Menge und in roher calcinirter Form als "Sodasalz" zum Bleichen 
del' Baumwolle gebraueht. Dasselbe ist ein sehr niitzliches Fixirmittel fur 
Eisen- und Chromoxyde auf Baumwolle; fiir die ersteren wird dessen 
Losung kalt angewendet, fiir die letzteren muss sie siedendhciss sein. 

201. AmmOlliak (NH3)' Dieses Gas, in wasseriger Losung, dient zu 
allgemeinen Zwecken del' Neutralisation. Man benutzt es als Fixirmittel 
flir Bleiacetat, abel' zum Fixiren von Thonerde- und Eisenbeizen lst 
dasselbe unbrauchbar) nicht nul' wegen seiner Fliichtigkeit, sondern aueh, 
weil es nicht so gute Hesultate liefert wie phosphorsaures und arsensaures 
Natron. 

202. Ammolliumcal'bollat [H(NH4)C03 + NH4C02NH2J. Das kanf
liche Salz bildet eine weisse, halbdurchsichtige Masse. N ach Liechti und 
Wolf ist es das beste Mittel Thonerde auf Baumwolle zu fixiren. Man be
reitet eiue Losung von 40 Gramm Ammoniumcarbonat pro Liter und wendet 
dieselbe kalt odeI' bei einer Temperatur von 40 °-50 ° C. an. 

203. Calciul1lcarbonat (CaC03). In del' Form von gemahlener Kreide 
odeI' Schlcmmkreide wird diese Substanz Mters zum Neutralisiren saurer 
Fliissigkeiten angewendet, und giebt zuweilen ein treffliches Mittel ab, um 
Thonerdebeizen und andere Beizen auf Baumwolle zu fixiren, z. B. auf mit 
Oel praparirtes Baumwollzeug. Ais Zusatz zu dem Alizarinfarbebade hat das 
Salz zur Entwickelung des FarbresuItates schon Hingst wesentliche Dienste 
geleistet, wird abel' jetzt in vielen Fallen vortheilhaft durch Calcium
acetat ersetzt. 

204. Anti11l011kaliul1ltartrat [K(SbO)C4H40,J Dieses Salz, das 
unter dem Namen Brechweinstein bekannt ist, ist in Wasser nul' 
wenig loslich. Dasselbe bringt in GerbsaurelOsung einen Niederschlag 
hervor, besonders wenn Chlorammon anwesend ist. Der Brechweinstein 
giebt als Fixirmittel fiir Gerbstiure, in deren Eigenschaft als BaumwoU
beize fiir basische Theerfarben sehr befriedigende Resultate. Sein grosster 
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Rival ist wohl das Zinnchlorid. Beide Fixirmittel liefern Farben, die 
sich in kochenden Seifenlosungen als echt ergeben, aber die mittelst Brech
weinstein fixirten sollen sich gegen Licht echter verhalten. 

Ein wichtiger Punkt, den man zu beachten hat, ist der, dass ein 
Brechweinsteinbad unwirksalll und sogar schadlich wird, bevor dasselbe 
ganz erschOpft ist. Durch die Entziehung von Antimon entsteht in dem Bade 
eine allmahliche Zunahme von Weinstein, del' das gerbsaure Antimonoxyd 
oder den Farblack von del' Faser aufzulosen strebt. 

Ein gutes Ersatzmittel fUr den Brechweinstein ist das seit einiger Zeit 
im Handel vorkommende Antimonkaliumoxalat [KsSb(C204)S,6H20]. Das
selbe zersetzt sich leichter und es salllmelt sich folglich im Bade bald 
saures Kaliumoxalat an. Die Losung sollte, urn gute Resultate zu erzielen, 
verdunnt sein und die Dauer der Operation nul' ungeftthr eine Minute 
betragen. 

Aus Antimonchlorur mittelst Soda frisch gefalltes, gewaschenes und 
in Wasser suspendirtes Antimonoxydhydrat ist sogar noch billiger als 
Fixirmittel fUr Tannin und solI ausserdem den Vortheil besitzen, dass 
sich illl Bade keine freie Saure bildet. 

In nenerer Zeit ist auch milchsaures Antilllonoxyd als Ersatzmittel fUr 
den Brechweinstein in del' Baumwollfarberei und -druckerei vorgeschlageu 
worden. 

205. FeI'I'ocyankalium odeI' gelbes Bllltiaugensaiz [K4FeCy 6,3H20], 
sowie das Ferridcyankalium odeI' rothe Blutlaugensalz, }(sFeCy 6, sind in 
der Farberei und Zengdruckerei Hingst im Gebrauche, urn mit Eisensalzen 
Berlinerblau darzustellen. Diese Salze geben NiederschHige in den Losungen 
mehrerer basischer Theerfarben, und konnen daber in gewissen Fallen als 
Beizen fUr Baumwolle anstatt del' Gerbsaure ange,Yendet werden. 

Hilfssubstanzen. 

Unter diesem Titel kann man aIle diejenigen fiir die Farberei niitz
lichen Substanzen zusalllmenfassen, welche sich wedel' als Farbstofi'e, noch 
als Beizen, noch als Fixirmittel klassificiren la~sen. Es soIl en abel' hier 
nul' einige del' wichtigsten aufgezahlt und einige ihrer Anwendungen kurz 
beriihrt werden. 

206. Weinsa1ll'e [C4H40lOH)2]. Diese Substanz kommt in del' 
Form von harten, farblosen Krystallen, die in Wasser leicht loslich sind, 
in den Handel. In del' Zeugdruckerei benutzt man dieselbe zur Dar
stellung von Dampfblau, DampfgrUn, Anilinschwarz etc.; ferner als Schutz
mittel fiir Thonerde- und andere Beizen, sowie beim Aetzen des TUrkisch
roths. Man benutzt dieselbe gelegentlich in del' W ollfarberei als Zusatz 
zum Beizebad, z. B. mit Kaliumbichromat, Alaun, ZinnchlorUr etc. In 
del' Seidenfarberei macht man davon Gebrauch, urn Farben nach dem 
Farben zu aviviren. In einigen Fallen wird die Weinsilure mit Vortheil 
durch Oxalsaure ersetzt. 

207. SallI'eS Kaliumtal'tl'at [C4H40iOH)(OK)]. Dieses Salz ist 
bessel' bekannt unter clem Xamen Weinstein (cremor tartari). Es bildet 
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harte, farblose Kl'ystalle, kommt aber gewohnlichel' als ,yeisses kl'ystalli
nisches Pulver in den Handel. In del' Farberei dient del' rohe Weinstein, 
del' weiss oder roth ist, je nachdem sich derselbe wahrend des Gahrens 
von weissem odor rothem Weine abgesetzt hat. 

Del' Weinstein ist stark im Gebrauch in del' W ollfarberei als Zusatz 
zum Beizebad, mit Alaun, Zinnchloriir etc. In solchen Fallen tritt olme 
Zweifel eine Doppelzersetzung cin, und die entsprechenden Tartrate odeI' 
Doppelsalze, die sich dabei bilden, scheinen als Beizen bessel' geeignet zu 
sein, als die ul'spriinglichen Salze. Warum sich dies so verMlt, ist noch 
nicht bekannt, abel' wahrscheinlich "ird die Thonerde in grosserer 
Menge und in passenderer Form auf del' Faser fixirt; ,,,ird ferner die 
frei gewol'dene und von del' Faser absorbirte \Yeinsliure umollkommen 
ausgewaschen, so wirkt dieselbe ,,'eniger schadlich in dem Flirbebade, als 
dies durch die Schwefelsaure des Alauns geschehen '''iirde. Gmviss ist, 
dass ein Zusatz einer passenden Menge Weinstein /:U dem Beizebade die 
Fiille und den Glanz des Endresultates erhOht. Wird Wolle mit rein en 
Aluminiumtartraten gebeizt, so erzielt man vorziigliche Resultate. 

Wegen des verhaltnissmassig hohen Preises des Weinsteins hat man 
viele Ersatzmittel dafiir vorgeschlagen und auch angewendet. 

Diese Ersatzmittel, die besondere N amen tragen, wie \Yeinsteinsubstitut, 
Proargol etc., bestehen gewolmlich aus Mischungen von Oxalsliure, Kalium
bisulfat, Alaun, Kochsalz etc. "Weinsteinessenz" ist eine Losung von 
Weinsaure, oft mit Schwefelsaure verfalscht. 

"Superargol" soil eine Mischung von weissem Weinstein und Schwefel
saure sein, letztere in geniigender Menge, um sicI! mit dem darin enthal
tenen Kalium zu verbinden. 

Es dad zuversichtlich behauptet werden, dass aIle diese Ersatzmittel, 
wenn sie iiberhaupt etwas niitzen, mit weniger Kosten von dem Farber 
selbst bereitet werden Mnnen, und dass ill del' Regel del' eigentliche 
Werth aller solcher Artikel mit Phantasienamen zweifelhaft ist. In 
Fallen, bei dencn die Anwendung von gcreinigtem odeI' rohem \Yeinstein 
auf dessen sauren Eigenschaften berubt, kann derselbe oft mit Yortheil 
durch wohlfeilere saure Salze ersetzt werden, nicht abel' da, wo dessen 
Wirkung von seiner Eigcnschaft, Doppelsalze zu bilden, abMngt. 

208. Essigsiiure [C2HaO(OH)]. Diesc Saure, im verdiinnten und 
weniger reinen Zustande einfach Essig oder Holzessig genannt, wird in 
grosser Menge als ein Product del' trocke11e11 Destillation des Holzes und 
durch Oxydation verdiinnter alkoholischer Fliissigkeiten erhalten. Dieselbe 
findet sehr allgemeine Verwendu11g, z. n. als Losungsmittel fiir Farbstoffe, 
zur Sauerung von FarLeLadliisungen, zur Neutralisation von kalkhaltigem 
\Yasser, als Zusatz zu Druckfarben etc. 

209. Essigsaurer Kalk [Ca(C2Ha02h,2H20]. Man bereitet dieses 
Salz durch Aufliisung von Kreide odeI' Calciumcarbonat in Essigsaure. 
Es wird als Losung benutzt, und soUte moglichst cisenfrei sein. Das 
beste in Gestalt eines weissen Pulvers kliufliche Product enthiilt ungefahr 
90 Procent Ca(C2Ha02h. 
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1m mehr oder weniger rohen Zustande, namlich als holzessigsaurcn 
Kalk, verwendet man dasselbe massenhaft in der Darstellung von kauf
lichem Aluminiumacetat oder Rothbeize. Das Salz ist von ganz besonderem 
Nutzen als Zusatz zum Farbebade, \Venn beim Flirben mit verschiedenen 
Farbstoffen, wie Alizarin) Blauholz, Brasilholz, Wau etc., kalkfrcies Wasser 
benutzt wil'd. 

Die Holle, die das Kalksalz in solchen Fallen spielt, ist kaum ge
niigend erklart. Nach del' wahrscheinlichsten Ansicht bildet das Calcium 
€inen nothwendigen Bestandtheil des auf del' Faser fixirten Fal'blackes. 
Beim Fal'ben del' Wolle triigt dasselbe in erster Linie dazu bei, die 
Silure der gebeizten Faser zu ncutralisiren. 

2lO. Sclnvefelsaure (H2S04), Diese Saure wird in del' Woll- und 
Seidenfarberei in grosser Menge als Hilfsmittel zum Farbebade verwendet, 
\Venn solche "saure Farben" ange\yendet werden, die aus den Alkalisalzen 
der Sulfonsauren bestehen, z. B. Ponceau, Indig-Carmin. Dieselbe wird 
auch oft mit Kaliumbichromat beim Beizen del' Wolle angcwendet. Sie 
dient haufig zur Neutralisation alkalischer Losungen. 

211. Nafriumsulfaf (Na2S04 .10HzO). Dieses unter dem Namen 
Glaubersalz bekanllte Salz findet ausgedelmte Anwendung in del' W 011-
farberei zur Erlangung gleichmassiger Farberesultate. 

Da dasselbe sehr leicht loslich ist, so bewirkt es, in grosserer Menge 
angewendet, cine ErhOhung des specifischen Gewichtes und des Siedepunktes 
del' Farbelosung; es kann schon dadurch bei gewissen Farblosungen 
von einigem Nutzen sein. Die S0hattirung eines Anilinviolett z. B. kann 
dadurch rothlich oder blaulich gemacht werden, je nach del' Temperatul' 
des Farbebades. 

Das Glaubersalz wird zuweilen einem Farbebad fllr Wolle zugesetzt, 
um den Fal'bstoff weniger lOslich zu machen, so dass diesel' nur allmah
lich, wie er sich lOst, von del' Wolle angezogen wird. 

Zuweilen kann es beim Fiirben zusammengesetzter Nuancen nothwendig 
oder bequem sein, einem sauren Farbebade solche Farbstoffe zuzusetzen, 
deren Fiirbekraft dul'ch die Anwesenheit von Sauren wirklich vermindert 
wird, wie Orseille, Fuchsin, Hothholz etc. In solchen Fallen bringt ein 
Zusatz von Natriumsulfat zu dem Farbebade die Wirkung hervor, dass die
ses bessel' farbt, da das Salz durch Verbindung mit del' freien Schwefel
saure zur Bildung von Natriumbisulfat die Siiure des Rldes abzustumpfell 
strebt. vYird das Zusetzen des Natriumsulfates regulirt, so kann man da
durch sogar die SchneUigkeit bestimmell, mit der die W oUe solche Fal'b
stoffe aufnehmen soU und hat darin ein Mittel 2um Nuanciren. Um iiber
massiges Filzen in W oUgal'll oder Zeug zu vcrhindcl'll, kann eine auf diese 
vVeise vorgenommene N uancirung in del' That yortheilhafter sein, als ,yenn 
man das Gewebe Mters aus dem Bade herausnimmt um frischen Farbstoff 
zuzusetzen. SoUte man zufiilliger Weise einen U eberschuss an Farbstoff 
zugesetzt haben, so wird ein weiterer Zusatz von Schwefelsaure den Fehler 
gut machen. Ein iihnliches Beispiel liefert das Flirben von rothen, braunen 
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und grauen Nuancen auf mit Kaliumbichromat gebeizte Wolle, wo Blauholz 
odeI' Rothholz in geringer Menge angewendet werden. Um zu verhindern, 
dass diese FarbhOlzer ihre Farbe zu rasch abgeben und dadurch ungleich 
farben, kann man entweder ein grosses Quantum Glaubersalz von Anfang 
an zusetzen, odeI' zuerst etwas Schwefelsaure und nachher allmahlich 
Natriumsulfat. Nach del' ersten Methode erreicht man die nul' allmahliche 
Aufiosung des Farbstoffes i nach del' zweiten wird dessen Farbekraft ver
mindert und erst auf Zusatz des Natriumsulfates entwickelt. 

Beispiele des Verhinderns einer zu raschen und daher ungleichen li'ar
bung durch Anwendung von Natriumsulfat liefert das Farben mit Indigo
carmin, Azoscharlach und anderen sauren li'arben. 

212. Bastseife. Dies ist die seifige li'liissigkeit, die angewendet 
wurde, um den Seidenleim aus roher Seide vor dem li'arben zu entfernen. 
Es ist daher eine schwach alkalische, mehr odeI' weniger concentrirte 
Losung von Seidenleim. In del' Seidenfarberei leistet dieselbe fast die 
gleichen Dienste, wie N atriumsulfat in del' W ollfarberei, besonders bei An
wendung von Theerfarben. Wird die li'liissigkeit dem li'arbebade in pas
sender Menge zugesetzt, so wird dadurch ein langsameres und gleichfOr
migeres Anziehen des li'arbstoffes von del' Seide bewirkt. Auch erhalt 
ein solcher Zusatz den Glanz del' Seide. Ein Ueberschuss davon wirkt 
dagegen sehr schadlich, da dadurch li'arbstoff verschwendet und del' Glanz 
del' Seide zerstort wird. Als passende Menge fiir die meisten li'lille kann 
man 50 bis 100 Cubikcentimeter Bastseife auf 1 Liter li'arbebadlosung nehmen. 

1st Bastseife nicht erhaltlich, so llisst sich solche mit mehr odeI' we
niger Erfolg durch cine Losung von Seife und Gelatine ersetzen. 



METHODEN UND VORRICHTUNGEN 
ZUM ]1ARB}jN. 

XII. Das FUrben der Baumwolle, 'Volle und Seide. 

213. lUetho(len (ler Baunnvollf'arber(·i. Vi egen der geringen An
ziehungskraft del' Cellulose fUr die meisten Farbstoffe besteht das Ver
fahren beim Baumwollfarben gewolmlich in den zwei Operationen des 
Beizens und des Farbens. 

In der Regel sind diese Operationen vollstandig von einander '181'-
8chieden und werden in der gegebenen Ordnung nach einander ausgefiihrt. 
Dies ist entschieden das rationellste Verfahren; dasselbe liefert die besteu 
Resultate, sowohl in Hinsicht auf Glanz und Tiefe del' FarbentOne, als 
auch auf Echtheit gegcn Waschen, Seifen etc. 

In einigen Flilleu wird die "Einbad"-Methode angewendet, d. h. das 
Farben in einem einzclnen Bade, das die Beize und den Farbstoff zu
gleich enthalt, z. B. Kupfersulfat und Blauholz beim Schwarzfilrbell. Das 
Ve1'fahrell wil'd illdessen keilleswegs allgemein angewelldet, denn obsclioll 
dasselbe Zeit und Miihe erspart, so liefert es doch nie so gute Resultate 
wie die erstgenallnte :Methode. Zu Kiipenblau, Anilinschwarz und der
gleichen, die keiller Heize bediirfell, ist selbstverstandlich nur ein ein
zelne8 Bad notlmendig. 

Nach einer anderen, hiiufig angewendeten, abel' keineswegs befriedigen
den Methode wird die Baumwolle vorerst mit einer Losung des Farbstoffes 
gesattigt, und hierauf in einem separaten Bade gebeizt, wie dies bei ge
wissen Blauholzschwal'zfarben geschieht. Diese }\Iethode lieferte stets blasse 
Fa1'ben, da das Absorptionsvel'mogen del' Baumwolle zu gering ist, um 
die nothige Menge Farbstoff aufnellmen zu kOnnen. Die Operationen 
miissen daher mehrmals wiederholt, oder es miisscn sellr concentril'te 
FarblOsungen aJige\yelHlet werden, um rin befl'iedigendes Resultat zu er
halten. Das Princip des Verfalirens liegt darin, dass sich auf del' Faser 
mehrere Schichten einer Korperfarhe, niimlich ciner V crbindung von Farb
stoff und Beize, niedel'schlagen, und zwar sellr oberflachlich, so dass die 
nach diesel' 1Iethode crzielten Farben sich beim Reiben oder Waschen 
nie so echt verhalten wie die nach del' erstgenannten Methode erzielten. 
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Zuweilen jedoch, wie z. B. ueim Braunfarben mit Catechu, i"t die 
letztgenannte Methode die ueste; in dicsem Falle hat namlich die Baum
wolle eine starkere Anzielmngskraft auf das active Princip des Catechu, 
das in dem ersten Bade als Farbstoff angewende wird, und absorbirt 
dasselbe in grosser Menge. Das in dem zweiten Bade geloste Kalium
bichromat wirkt eher wie ein Oxydationsmittel als wie Saure. 

214. Operationen etc. beim }'iirben (Ier Baumwolle. Die Baum
wolle wird in allen Stufen ihrer Verarbeitung gefarbt: in der Form von 
ungesponnener (loser) Baumwolle, von Garu oder Faden, in StriUmen odeI' in 
der Kette (Zettel), Bowie in del' Form von Baumwollzeug (Kattun, Calico). 

Am haufigsten wird die Baumwolle in del' Form von Garu odeI' Zeug 
gefarbt; seit einigen Jahren ist aber auch rohe Baumwolle in ausgedelmtem 
Maasse gefarbt worden, um dieselbe mit gefarbter Wolle zu mischen, ehe 
das Krempeln ausgeflthrt wird. Wirklieh befriedigende Farben, die den 
spateI' folgen den Reinigungs- und Walkoperationen, die mit den W ollstoffen 
vorgenommen werden, zu widerstehen verrnogen, sind abel' auf diesem Wege 
nur in einigen besonderen Fallen darstellbar, so z. B. bei Anilinsehwarz 
und Cateehubraun. 

Soll die Daurnwolle in hellen Nuancen gcfarbt \yerden, so muss sie in 
jeder Form yollstandig gebleicht sein. Um bei dunkeln Farben cine gleieh
massige Fltrbung zu erzielen, geniigt es, die Daull1wolle vorher gut in 
'Vasser auszukochen, besonders wenn lctzteres einen Zusatz von Soda erhalt. 

Ungesponncne Baumwolle wird durch ein solches yorausgehendes Kochen 
leicht klumpig, und man unterlasst daher diese Operation gewohnlichi auf 
Baul11wollgarn aber wird sie immer angewendet. Yom Baumwollzeug muss 
mindestens alles Sehliehtematerial entfernt werden, selbst wenn ein fer
neres Bleichen nieht stattfindet. 

Es ist eine yol'lterl'schende Ansicht, dass die Baumwolle nul' in del' 
Kiilte gefiirbt werden solle; dieselbe ist abel' durehaus il'rthiimlich. W 0 

niimlich die nothige Beize sich in vollkommen un!Oslieher Form auf der 
Faser festsetzt, ist das Kaltfarben nicht zu empfehlen, ausser wenn eine hohe 
Temperatur den Glanz del' Fiirbung zerstOren wiirde. Kaltes odeI' lauwarmes 
Farben wird angewendet, wenn die angebrachte Heize l11ehr oder weniger 
loslich ist; wenn z. B. nul' Gerbsaure benutzt wil'd, oder wenn del' Farb
lack in warm em Wasser !Oslieh ist. In einigen Fallen ist die Anwendung 
einer hohen Temperatur dul'chaus nothwendig, wenn namlich del' angewendete 
Farbstoff nicht sehr lOslieh ist, wie das z. B. mit Alizarin del' Fall ist. 

Die yersehiedenen Verfahrungsweisen zur Hel'stellung einer gleich
massigen Fal'bung sind in den Bemerlmngen wm Wollfarben (siehe unten) 
an gefiihrt. 

215. Ungesponnene Baumwolle. Fiirbeapparate. Del' zum Fiirben 
roher Baumwolle benutzte Kessel ist dem fiir lose 'Volle angewendeten 
ganz ahnlich (S. 191). Das Kochen auf freier Flamme wird abel' selten 
odeI' nie angewendet. Viele neue Einriehtungen sind in let·~ter Zeit 
vorgesehlagen und patentirt worden, deren Ausfiihrbarkeit abel' noeh 
praktisch bewiesen werden muss, wie z. B. die del' Vaeuumapparate. 
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Waschmaschinen. Das Wascben der rohen Baumwolle kann mittelst 
der Waschmasehille fiir Rohwolle ausgefiihrt werden. 

Ein Ueberschuss von Wasser wird entfernt, indem man die Baumwo11e 
zwischen eillem Paar Quetschcylindern durchgehen Hisst, oder auch mittelst 
der Centrifugalmaschine (Hydroextractor). 

Trockcnapparatc. Rohe Baumwolle kann in dem zum Trocknen del' 
Rohwo11e beschriebenen Apparate getrocknet werden. 

216. Baulllwollgarn. Farbcmaschincn. Beim StrahnHirben ist es 
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Fig, 48. Striihnfiirbemaschine. 

am einfachsten, die Strahne in del' Farbefiiissigkeit mit der Hand zu 
bearbeiten, auf dieselbe Weise wie man mit W ollgarn verfahrt. 

Kommen grosse Mengen eines besonderen Farbstoffes, z. B. Tiirkisch
roth, Blauholzschwarz, Indigoblau zur Amvendung, so sind Farbemaschinen 
fast unul11ganglich nothwendig. 

Fig. 48 und 49 ste11en eine vor
ziigliche, von A. 'Wilson, Paisley con
struirte Maschine dar. 

Dieselbe b8ste11t aus einem ge\\'ohn
lichen, reehtwinkeligen, hOlzernen Fal'be
bottich mit einem vierarmigen Haspel
gel'iiste, an dem die Stangen, nachdem 
sie mit Garn behangen worden, aufgelegt 
werden konnen. 

Beim Anfiillen del' 1VIaschine wird 
del' Arm A aufrecht geste11t, der beweg- Fig. 4D. Durchschnitt von Fig. 48. 

liche Theil B von dem Querstiick weg-
gehoben und der um eine Angel drehbare Theil bei c zuriickgedreht. Die 
Garnstriihne "'erden je auf ein Paar leiehtcre hOlzerne Stabe angehtingt; 
diese werden sodann in die Ausschnitte bei B und c eingelegt und be
festigt, indem man die beweglichen Theile wieder in ihre richtige Lage 
bringt. Der Haspel wird sodann gedreht und dcsscn z,Yeite Haifte auf 
iilmliche 'Yrise angefiillt. B stellt die Anordnung yon Ausschnittell mit 
bewcglicben Deckeln im centralen Theile des Haspels dar, D diejenige an 
den Endcn, wo lwine beweglichen Theile nothwendig sind, da die SElbe 
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einfach in die dazu passenden Ausschnitte eingestossen werden.' Wenn das 
Farben voHendet ist, so wird der Haspel sammt dem Garne mittelst eines 
limhns an den Ringen E aus der Farbekufe herausgehoben und zum Zweck 
des Waschens in cine andere Kufe eingesenkt, etc. 

Eine andere Strahnfarbemaschine, von E. Boden construirt, ist in 
Fig. 50 in ihrer Hinteransicht abgebildet. 

Fig. 50. Boden'. Strii~nfiirb.maschin •. 

Dieselbe besteht aus einem hOlzernen Farbekasten, nebst einem leichten 
eisernen Rahmen mit einer Reihe von Spulen A, die an dem einen Ende 
durch Zahnrader mit einander in Verbindung stehen. Del' Rahmen mit 
den Spulen ist mit Hilfe grosser Gegengewichte D leicht zu heben und zu 
senken, was mittelst einer hydraulischen Presse im Centrum bewirkt wird. 
In gehobener SteHung sind die vorderen Enden der Spulen frei, und diese 
werden mit Garn behiingt; durch Senken des Rahmens werden die Strahne 

Fig. 51. Kottenf,irbemaschine. 

in die Farbefiiissigkeit eingetaucht. Mittelst der Scheiben bei c wird dem 
grossen Zahnrade Beine abwechselnde, vorwarts und riickwiirts rotirende 
Bewegung mitgetheilt, die sich durch die Zahnrader auf siimmtliche Spulen 
ausdehnt. Diese abwechselnde Bewegung ist nothwendig, um das Garn offen 
zu halten und Verwicklungen desselben zu verhindern. 

Beim Farben von Baumwollgarn in del' liettenfol'm (Zettel) benutzt 
man eine ahnliche Maschine, wie die in Fig. 51 dargestellte. 
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In ihrer einfaehsten Form, d. h. mit nur einem Kasten, besteht die
selbe aus einem reehteekigen, hOlzernen Farbetroge A, der unten und oben 
mit einer Reihe hOlzerner Walzen und an einem Ende mit einem Paare 
Quetseheylindern versehen ist. Die Figur zeigt eine 1YIasehine mit zwei 
Trogen, eine Verdoppelung der einfaehen 1YIasehine. Sechs bis acht 
Ketten G, die bei H mittelst Leitzapfen von einander getrennt gehalten 
werden, werden neben einander in del' angedeuteten Riehtung dureh die 
Troge A und B durchgefiihrt. Die Quetse~eylinder C D verhindern so gut 
als moglieh das Hiniiberfiihren del' Fliissigkeit aus A in den Trag B, del' 
cine von del' erst en versehiedene Fliissigkeit enthalt. Deim Heraustreten 
des Garnes aus del' 1\Iaschine wird ein Uebersehuss von Fliissigkeit durch 
die Quetsehcylinder E F entfernt, wodurch das Trocknen des Garnes 1'1'-

Fig. 52. Wascbstampfe. 

leichtert wird. Bei J werden die Ketten wieder mittelst Leitzapfen von 
einander getrennt und durch die Walze K aus der 1YIaschine weggezogen. 
Die Dampfrohren L L dienen zur Erwarmung der angewendeten Losungen. 
Einige 1YIaschinen, z. B. solche, die zum Farben von Blauholzschwarz 
dienen, haben bis auf seehs Troge, wovon jeder eine versehiedene Fliissig
keit enthalt, die zum Beizen, Farben, Waschen etc. dient. Die ganze 
1YIaschine ist besonders dazu eingerichtet, urn die verschiedenen Operationen 
continuirlich zu machen. 

Waschmaschinen. Eine Waschmaschine von sellr alter Form ist die 
sogenannte Waschstampfe (Fig. 52). Dieselbe besteht aus einem starken 
hOlzernen oder eisernen Kasten A von besonderer Form, del' die Biindel 
des zu waschenden Garnes aufnimmt. Zwei schwere holzerne KlOppel B 

und c, die bei DIose aufgehangt sind, werden durch die Kammzl1hne an 
dem Wellbaum E nach einander gehoben und so auf das Gam fallen ge-
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lassen, dass des sen Lage stets verandert wird. Eine durchbohrte Rohre ver
sieht den Trog mit einer Fiille von Wasser. 

Eine der besten neueren Waschmaschinen, namlich die von der Firma 
Duncan Stewart & Co., Glasgow, ist in Fig. 53 und 54 dargestellt. Die
selbe besteht in einem U-formigen, hOlzernen Troge Emit einer Reihe strah-
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liger, horizontaler Arme D D, die mit einem Ende unmittelbar auf dem 
oberen Rande aufliegen, mit dem anderen Ende abel' in gleichen Distanzen 
an eine endlose Kette A befestigt sind, welche um die grossen Scheiben B 

und c herumfiihrt. Ueber die quadratformigen Spulen del' Arme werden 
die Garnstrahne gehiingt und dieselben drehen sich lose um ihre Achsen. 
An dem Ende nachst del' Kette tragt jede Spule eine feste Scheibe. Den 
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Schienen lIT N, auf denen diese RoUen ruhen, wird mittelst del' Leitstange T, 

eine energische Hin- und Herbewegung mitgetheilt, so dass die RoUen rasch 
abwechselnd vorwarts und riickwarts rotiren, wodurch die Aufhangestelle del' 
Garnstrahne sich veriindert. Durch die Umdrehung del' grossen Scheib en 
B und c wil'd del' Kette und zugleich den radialen Armen eine continuir
lich fortlaufende Bewegung in del' Richtung D G P mitgetheilt. Bei den 
Punkten G und I ist del' Trog von dem Halbkreise abgeschlossen; bei G 

tritt frisches Wasser ein, wahrend das beschmutzte Wasser bei I abHiuft. 
Beim V orbeigehen del' Arme bei den Stellen G und F werden die gewasche
nen Strahne abgenommen und sofort durch andere, zum Waschen bereit 
gehaltene ersetzt. Diese treten bei I in den Trog, in dem sie sich in einer 
dem Laufe des Wassers entgegengesetzten Richtung bis zum Austrittspunkte 
G herumbewegen. Die freicn, nicht weiter unterstiitzten Enden del' Anne 
senken sich stark zwischen den Punkten G und F, werden abel' durch eine 
ansteigende Leitschienc von p bis I wieder in horizontale Lage gebracht. 

.jll~~C~=~~~~ 
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Fig. 55. Striihnwaschmaschine von A. Wefwr. 

Die Bewegung wird durch das Rad K mitgetheilt. Del' Hebel H dient 
dazu, die :Maschine in Gang zu setzen oder abzustellen. Die l\Iaschine 
wird gross genug construirt, um die Striihne nach einer einzigen Circula
tion durch den Trog vollstandig auszuwaschen. Die ganze Operation ist III 

del' That eine ununterbrochene. 
Eine andere vorzligliche Stralmwaschmaschine ist die von A. Weser in 

Elberfeld (Fig. 55) construirte. 
Diese :Mas chine besteht aus einer Cisterne A mit Wassereinlauf bei B 

und Auslauf bei c. Unmittelbar iiber del' Cisterne lauft um zwei grosse 
verticale Scheiben Fein endloser Riemen odeI' eine Kette E, woran eine 
Reihe beweglicher Spulen von :Messing befestigt ist. Die Kette wird 
durch das Treibrad G, den endlosen Riemen H und die Zahnrader I 

bewegt. 
Die Garnstrahne werden bei J an die Spulen gehangt und von den 

unteren Spulen fortgefiihrt, so dass sie zum Theil in das Wasser der Cisterne 
A eintauchen. Bei K werden die Strahne, die nun vollstandig gewaschen 
sind, abgenommen, und die leeren Spulen werden oberhalb an das Ende J 

zuriickgefiihrt. Wahrend des Vorwartsschreitens del' Garnstrahne werden 
Hummel, Flirberei und Bleicherei. 12 
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diesen fortwahrend starke und plotzliche Vorwarts- und Riickwartsbewe
gungen mitgetheilt, da das gauze System, aus den zwei gross en Radern F, 

dem endlosen Riemen E und den Spulen bestehend und auf den Wiegen 
L aufliegend oder sonst entsprechend unterstiitzt, mittelst des Schwungrades 
1\1 und der Leitstange N vorwarts und riickwarts getrieben wird. Da die 
inneren Rollen der Spulen bei 0 und p auf Leitschienen ruhen, so verursacht 
jede Hin- und Herbewegung des Riemens auch in den Spulen eine schnell 
abwechselnde Umdrehung nach rechts und links. Die Gesammtwirlmng 
der gleichzeitigen, fortschreitenden, rotirenden und hin- und hergehenden 
Bewegungen ist ein schnelles und wirksames continuirliches Was chen des 
Garnes. 

Fig_ 56. Pecspectivische AnsicM von Fig. 55. 

Fig. 56 ist cine pcrspectivische AllSicht diesel' Maschine mit geringen 
Modificationell: das centrale System von Spulen, Scheiben etc. wird mittelst 
des Geriistes R unterstiitzt und bewegt sich auf den Radern bei s vorwarts 
und riickwarts, anstatt auf "\Yiegen. 

Beide Maschinen ahmen die Manipulationen beim Was c hen e in e s 
S t r a h n e s d u r c h die Han c1 auf ftberraschenc1e Weise nacho 

Ein U eberschuss von Wasser wird aus nassem Garn am besten ent
weder mittelst der Centrifuge (Fig. 72) odeI' der hydraulischen Presse 
(Fig. 90) entfernt. 

Trockenmaschinen. Um Baumwollgarn zu trocknen, bringt man c1as
selbe, an Stangen oder Staben aufgehangt, in grosse, gut ventilirte Raume, 
oder auch in Oefen, die miltelst Dampfrohren erwarmt werden. 
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Fig. 57 zeigt eine continuirliche Strahntrockenmaschine del' Firma 
Tulpin freres in Rouen. Dieselbe besteht aus einer geschlossenen hOlzernen 
oder eisel'llen Kammer A B, die an beiden Enden mit Oeffnungen zum Ein
und Austritt des Garnes versehen ist. Del' Raum del' Kammer wird mit 
Hilfe del' Dampfrohren G erwarmt und enthalt Ventilationsfliigel H zur 
Bewegung del' erwarmten Luft. Ein oben angebrachter Ventilator zieht 
die feuchte Luft ab und verursacht so den Eintritt von frischer Luft in 
die Kammer. 

Eine endlose Kette c geht in einer Zickzacklinie durch das Innere 
del' Kammer und unterstiitzt die Enden del' Stabe, an denen die Garn
strahne aufgehangt sind. Das nasse Gal'll wird an dem einen Ende E 

del' Kammer eingefiihrt und am anderen Ende D in trockenem Zustande 
abgenommen. 

Ein kleiner Dampfmotor F liefert die zur Bewegung del' endlosen 
Kette nothwendige Kraft. 

Fig. 57. Continuirliche Strahntrockenmaschine. 

217. Baumwollzeug. Farbemaschinen. Baumwollzeug oder Kattun 
wird in einem hOlzernen oder gusseisernen Farbetrog gefarbt, Uber dem 
ein Drehkreuz angebracht ist (Fig. 74). Der Trog ist del' Lange nach 
durch eine durchlocherte Scheidewand abgetheilt, die unten offen ist, 
damit die Stucke frei darunter weggefUhrt werden konnen. Die Stucke 
werden mit den Enden aneinander genaht und in Form endloser Riemen 
von dem Drehkreuz fortwahrend in del' gleichen Richtung fortgezogen. Eine 
Reihe hOlzerner Leitzapfen, welche die verschiedenen StUcke von einander 
trennen, verhindert die Verwickelung derselben. 

Fig. 58 zeigt einen vertical en Durchsclmitt der Spiral-Farbemaschine 
von Mather u. Platt, die in der Zeugdruckerei vielfach benutzt wird. 

A ist der gusseiserne Farbetrog, B del' darunter liegende Abzugskanal, 
c das Drehkreuz, D eine durchlOcherte, durch den Trog fiihrende Dampf
rohre; E die Mittel- oder Scheidewand, F die Leitschiene fiir die Zapfen 
zur Verhinderung von Verwickelungen, G G Handhaben und Griffe zum An
lassen oder Abstellen des Drehkreuzes; H ist das Dampfventil. 

12* 
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Dreissig bis vierzig an den Enden zusammengenahte Stiicke werden an 
dem einen Ende des Troges eingefiihrt, iiber das Drehkreuz geleitet llnd 
spiralf6rmig durch die Fliissigkeit weiter gefiihrt, bis das andere Ende des 
Troges erreicht ist. Nachdem man das Vorderende des Zeuges iiber das 
Drehkreuz auf die vordere Seite gebracht hat, wird dasselbe unter einer 
kleinen Walze weggezogen und horizontal hinter die Zeugschichten unter 
eine zweite Walze geleitet, die sich am Eintrittsende des Troges befindet, 
wo man es endlich an das Ende des letzten Stiickes annaht. Auf diese Weise 
erhalt man ein Ianges, endloses Band, das allmahlich (spiralf6rmig den 
ganzen Trog durchlauft, und zwar ohne Streckung, da immer einige Meter 

Fig. 58. piral-Farbemaschin • . Fig. 59. EngJische Jigger·PllrbemaschiDe . 

schlaffen Zeuges in der Win dung jeder Spirale vorhanden sind. Man wen
det dieses Verfahren an, um eine m6g1ichst gleichmassige Farbung Zll 
erzielcn. 

Eine ganz verschiedene Farbemaschine ist der sogenannte "Jigger", der 
beim Farben von baumwollenem Flltterzeug, Halbstoffen etc. vielfach benutzt 
wird. In dieser Maschine (Fig. 59) werden die Stiicke in offener Breite 
gefarbt. Dieselbe besteht aus einem h61zernen Farbetrog, iiber dem zwei 
Walzen angebracht sind, deren Stiitzen schiefe Arme tragen, damit eine 
lose Walze gegen die Walzen mit befestigten Achsen rotiren kann. Ange
nommen, man habe 5 Stiicke zu je 75 Meter zu farben, so werden die-
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selben in offencr Breite mit den Enden aneinander genaht und auf cine 
freie Walze aufgewunden. Diese wird auf einen der sehiefen Arme ge
legt, das Ende des Zeuges durch die Flussigkeit nach unten und unter 
einer dort angebrachten Walze wieder nach oben geleitet, um auf der 
festen Walze auf der entgegengesetzten Seite der Maschine aufgewullden 
zu werden. Nachdem die ganze Lange des Materials die FarbefiUssigkeit 
durchlaufell hat, wird die Bewegung umgekehrt; die StUcke werden nun 
wieder durch die FIUssigkeit geleitet, um auf del' gegenUberliegenden festen 
Walze aufgerollt zu werden. Auf diese Weise gehen die StUcke meh-

Fig. GO. Waschm.schine fur Baumwonzeug. 

rere Male hin und her, und erst beim letzten Male, d. h. wenn sie ge
nUgend gefarbt sind, werden dieselben wieder auf der einen oder anderen 
der losen Walzen aufgerollt. In der zweckmassigsten Einrichtung, namlieh 
del' von Glover, findet die Umkehrung del' Bewegung automatisch statt. 

Waschmaschinen. Es giebt zahlreiehe Formen von Wasehmaschinen 
fUr Baumwollzeug. Die alteste Einrichtung, del' man noeh hie und da 
begegnet, ist wohl das "Waschrad". Dasselbe besteht aus einer grossen 
hohlen, hOlzernen Trommel, welche innen in vier Abthcilungen getheilt 
ist, jede mit einer Oeffnung zur Einflihrung des Materials. Dureh ange
braehte 8palten dringt das Wasser in 8trahlen in das Innere del' Trommel, 
wahrend das beschmutzte Wasser dureh zahlreiche in der Peripherie ange-
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brachte Locher austritt. In jede Abtheilung der Trommel bringt man ein 
oder zwei Stiicke, die sodann durch die Umdrehung der Trommel von einer 
Seite auf die andere geworfen werden. 

In Fig. 60 und 61 ist eine Waschmaschine dargestellt, die in del' 
Bleicherei ausgedehnte Anwendung findet und den Namen "Clapot" fiihrt. 
Dieselbe besteht aus einem Wassertrog B, oben mit einem Paar schweren 
hOlzernen Quetschwalzen A A mit Stiitzen versehen. Die Stiicke, die ge
waschen werden solI en , werden mit ihren Enden in Kettenform zusammen
geheftet und spiralformig zwischen den Quetschwalzen hindurch und unter 
einer Walze R am Boden des Troges weggefiihrt; c sind Leitzapfen zum 

Auseinanderhalten del' verschiedenen 
Langen i Gist die Hauptwasser
rohre; E der Wasserhahn; K und w 
sind die Schrauben, Hebel und Ge
wichte zur Regulirung des Druckes 
der Quetschwalzen gegen einander; 
s s sind starke Messingringe, die mehr 
oder weniger schief gestellt werden 
Mnnen, damit die Stiicke beim Ein
tritt gehOrig ausgestreckt werden. 

In Fig. 60 sieht man das gleich
zeitige Was chen von zwei ganzen 
Langen, die an den Seiten ein- und 
in der Mitte der :i\-Iaschine austreten. 

Fig. 62 stellt eine andere 
Waschmaschine dar, in welcher die 

l~~~~~~ Stiicke ebenfalls spiralformig gewunden 
zwischen einem Paar Quetschwalzen 
durchgehen. 

Der Wassertrog hat nur geringe 
Tiefe und ist mit zwei Walz€n ver
sehen, einer viereckigen A unmittel
bar unter den Quetschwalzen, und 

Fig. 61. Seitenansicbt von Fig. 60. einer runden, mit Rippen versehenen, 
B. Die viereckige Walze ("Schlag

walze") dreht sich in entgegengesetzter Richtung zu der Bewegung der 
Stiicke, denen auf diese Weise eine heftig flatternde Bewegung mitgetheilt 
wird, wahrend sie sich in gestrecktem Zustande langs der Oberflache des 
Wassers vorwarts bewegen. Diese Maschine leistet vo1'treffiiche Dienste 
zu1' Entfernung kleiner Theilchen von Farbholz etc. aus den gefarbten 
Stiicken. 

Ein Ueberschuss von Wasser lasst sich aus nassem Baumwollzeug 
mittelst der gewohnlichen Quetschmaschine entfernen (Fig. 63). Dieselbe 
besteht aus einem Paa1' harten, hOlzernen cylindrischen Walzen A A; zu
sammengesetzte Hebel B B mit Gewichten und Schrauben c dienen zur 
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Regulirung des Druckes del' Walzen gegen einander. Oft ist unter den 
Walzen ein kleiner Wassertrog ange bracht. 

Fig. 62. Waschmascbine mit viereckiger Schlagwalze. 

Eine dauerhaftere Quetschmaschine ist diejenige von W. Birch 
(Fig. 64 u. 65), die jetzt fast uberall in Bleichereien etc. angewendet wird. 
Bei dieser Maschine werden die zusammengenahten Stucke durch cine cnge 

Rinne geleitet, 
Zeug E wird 
Schwungstange 

Fig. 63. Qnetschwalzen. 

in welcher dieselben stark zusammengepresst werden. 
mit ziemlich gleichmassiger Streckung, die durch 
D regulirt wird, in den Quetscher hineingezogen. 

Das 
die 

Die 
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Streckarme T '1' ,yerden in ciner solchen Lage festgemacht, dass die Stucke 
nach dcm Uebergang uber die Walze R und durch die Brille punter 
ziemlich starker Spannung am unteren Theile del' gefalzten Rolle A an
langen, bevor diesel ben durch die Quetsche gezwangt werden; diese Spannung 
ist nothwendig zur Vermeidung von Beschadigungen am Material. Das 
Zeug wird aus del' Maschine auf einen Haspel aufgewunden, del' mittelst 
del' Scheibe 111 gedreht wird. Del' Druck del' Messingscheibe B gegen die 
gefalzte Rolle A wi I'd durch die mit Hebel und Feder versehene Schraube 
c regulirt. 

Fig. 6i. Birch's Quctschmascbine. 
(Vorderansicbt.j 

c 

rig. 65. Seitenansicht von Fig. 64. 

Trockenmaschinen. Baumwollzeug wird oft in Oefen getrocknet, die 
durch Luft- oder Dampfheizung vom Erdgeschoss aus erwarmt werden. 

Die inn ere Einrichtung zum Aufhangen del' Stucke ist verschieden. 
In einigen Trockenraumen ist das Gebaude einstOckig, und die Stucke 
haugen im Zickzack von hOlzernen Schienen herab, die ill der Nahc des 
Daches angebracht sind, so dass die losen Falten das Eisengitter uber den 
Luftzugen bis auf wenige Fuss en'eichen. 

In anderen ist del' Trockenraum in mehrere Stockwerke abgetheilt, 
deren jedes einen Boden von Eisengitter Imt und mit einem hOlzernen 
Gerust mit langen parallelen Reihen aufrecht stehender Holzzapfen ver
sehen ist. Die Stucke werden am einen Saume abwechselnd von rechts 
nach links gefiihrt und uber die Zapfen gedreht. Auf diese W cise lasst 
sich eine betrachtlich gross ere Menge Zeug in einem und demselben Raume 
aufhangen. 
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Das Trocknen geschieht auch mittelst der Dampfcylinder - Trocken
maschine (Fig. 79). 

Soll das Zeug nicht mit heissen MetallfHichen in Beriihrung kommen, 
was man z. B. beim Trocknen von Zeug zu vermeiden hat, das mit Beizen 
impragnirt ist, auf die eine hohe Temperatur nachtheilig einwirken wiirde, so 
lasst man die Stiicke durch eine geschlossene, mittelst Luftheizung erwarmte 
Kammer durchgehen, die oben und unten mit hOlzernen RoUen versehen 
ist (Fig. 66). Der Fachp.r D treibt einen Luftstrom im Zickzack den 
Dampfrohren B entlang. Die warnle Luft gelangt in die oberhalb gelegene 
Trockenkammer, bewegt sich dort in einer zu del' del' Stiicke entgegen
gesetzten Richtung und tritt an del' Decke aus. Diese Einrichtung wird in 
del' Zeugdruckerr.i benutzt, urn die Stiicke unmittelbar nach dem Bedrucken 
zu troclmen. Die Figur zeigt, wie gleichzeitig drei verschiedene Stiicke, 
E, G und H, getrocknet werden konnen. 

Fig. 66. Trockenma,ehine mit Lunbeizung. 

In einigen Fallen trocknet man das Baumwollzeug in del' sogenannten 
"Spannmaschine", die del' zum Troclmen del' Wolle benutzten, in Fig. 80 
abgebildetell Maschine ahnlich gebaut ist. 

218. Die W olWirberei. Die beim Farben der Wolle befolgtell 
Methoden weichell von den Methoden zum Farben der Baumwolle und 
anderer Pflanzenfasern betrachtlich ab. 

Die W oUe hat eine vie! grossere Affinitat als die Baumwolle fiir die 
meisten Farbstoffe, in denen die Farbe fertig gebildet vorkommt und nicht 
mit Hilfe von Beizen erst entwickelt werden muss. Dies ist z. B. besonders 
bei den Theerfarben der Fall. Oft geniigt ein Zusatz del' Farbstofflosung 
zu dem kalten oder lauwarmen Wasser des Farbebades und, nach Ein
fiihrung des Materials, Erhohnng der Temperatur der Losung. Bei Farb
stoffen dagegen, die zur Entwickelung del' herzustellenden Farbe einer Beize 
bediirfen, wie Blauholz, Rothholz, Co chenille etc., variirt die Farbemethode 
je nach del' Natur des farbenden Princips und del' Beize. Folgende drei 
Methoden werden in del' Praxis angewendet: 
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1) Die Wolle wird vorerst in der Losung eines Metallsalzes oder 
einer Beize abgekocht und nachher in einem frischen Bade, welches die 
Losung des Farbstoffes oder einen Absud des Farbholzes enthiilt. Mit 
anderen Worten, die wone wird zuerst gebeizt und nachher gefarbt. Auf 
diese Weise hervorgebrachte Farben werden auch "praparirte Farben" ge
nannt. 

2) Die Wolle wird in einer Losung des Farbstoffes oder des Farb
holzabsudes gekocht, und nachdem dieselbe so viel als nothwendig von dem 
farbenden Princip absorbirt hat, wird die Farbe durch Zusatz der Beize 
zu demselben Ba de entwickelt und auf der Wolle fixirt. Man benutzt 
diese Methode gewohnlich bei gewissen Beizen, die dunkle oder dustere 
FarbentOne hervorbringen. 

3) Die Wolle wird in einer Losung gekocht, die yom Anfang der 
Operation an sowohl den Farbstoff als auch die Beize enthfilt. In diesem 
Falle verbinden sich der Farbstoff und die Beize zu einem gefarbten 
Korper, der von einem Ueberschuss der Beize gelost wird; aus der LosUllg 
wird der Korper allmahlich von der Wolle absorbirt. 

4) Combination von 1 und 2, Beizen, Farben, Abdunkeln. 
219. Die Beiz- ulld Farbemetho(le. Das beste Beispiel der ersten 

Methode liefert das Schwarzfarben der W oUe mittelst Kaliumbichromats und 
Blauholz. Die Methode ist auf die meisten natiirlichen Farbstoffe oder Farb
hOlzer anwendbar in Verbindung mit folgenden Beizen: Alaun, Kaliumbichro
mat, Chromalaun, Zinnchloriir. Wenn dieselbe voUstandig ausgefiihrt wird, 
so muss das Gewebe zwischen den Operation en des Beizens und Farbens 
gut gewaschen werden, um zu verhindern, dass die etwa nicht auf der 
Wolle fixirte Beize in das Farbebad hiniibergefiihrt werde, da dies nicht 
nur einen Verlust an Farbstoff durch Bildung eines Niederschlages im 
Farbebad verursachen wiirde, sondern auch die Abgabe des farbenden 
Princips des Farbstoffes an die Lasung verhindern kannte. 

Ein Vortheil dieser Methode besteht darin, dass die zum Beizen und 
Farben benutzten Losungen fiir nachfolgende Portionen des Materials auf
bewahrt werden konnen und nur gelegentlich aufgefrischt werden miissen. 
Dadurch werden Beize und Farbstoff besser ausgenutzt. 

Ein anderer Vortheil besteht darin, dass sich mit sehr wenig Miihe 
del' proportioneUe Zusatz der verschiedenen Farbstoffe verandern lfisst, bis 
eine gewisse verlangte Farbennuance erreicht wird. Da namlich die Beize 
den Farbenton bestimmt, so hat man, nach deren Fixirung auf der Faser, 
nul' das Farbholz im Anfang in etwas unzulanglicher Quantitat zuzusetzen, da 
bei einem Zusatz desselben im Ueberschuss der Fehler in del' Farbe offenbar 
durch keine Abanderung der Proportion berichtigt werden konnte. Mit 
einem gegebenen Gewicht Farbholz und Beize bringt diese Methode des 
Farbens in der Regel Farben hervor, die Uefer und voller im Ton und 
zugleich echter gegen das Walken sind als die nach irgend einer anderen 
Methode erzeugten Farben. 

Der einzige Nachtheil der Methode ist, dass sie mehr Arbeit und Zeit
aufwand, -daher auch gross ere Kosten verursacht. 
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220. Die )Ietho(le (Ies Allsiedens und Ab(lunkelns. Das Farben 
von Bordeauxbraun mittelst Camwood uud Ferl'osulfat liefel't ein gutes Bei
spiel zu diesel' Methode, die auf eiuige del' natiirlichen Farbstoffe Anwen
dung findet. Die gewohnlich benutzten Beizen sind Fel'l'osulfat, Kupfel'
sulfat oder Kaliumbichromat und zuweilen Alaun. 

Wird Catechu als Farbstoff angewendet, so findet das Abdunkeln vor
zugsweise in einem be son d ere n Dade statt - z. B. mit Kaliumbichro
mat -, da in dies em FaIle beide Dader aufbewahrt und fortwahrend auf 
weitel'e Quantitaten zu farbenden Materials benutzt werden konnen. 

Dasselbe ist bei dem Farben des Dordeauxbraun zu beobachten. Man 
konnte in del' That bei diesel' Methode immer zwei Bader anwenden, ohne 
Riicksicht auf den angewendeten Farbstoff und die Art del' Beize, wodurch 
indessen in vielen Fallen kein Vortheil iiber die Beiz- und Farbemethode 
erl'eicht wiirde. 

Folgendes sind die VOl' the i 1 e, wenn das Ansieden und Abdunkeln 
in einem nnd demselben Bade stattfindet: 

Zeitaufwand, Arbeit und Kosten sind gel'ingel'; 
Der verlangte Farbenton lasst sich zuweilen leichtel' hel'vorbringen. 
Die N a c h the i 1 e sind zahlreicher: 
Die Farbe ist gewohnlich nieht so eeht gegen Walken nnd Reiben, 

woraus sieh sehliessen lasst, dass dieselbe mehr oberflachlich fixirt ist, als 
bei del' ersten Methode. 

Es ist nieht ganz leicht, eine genau bestimmte Nuance herauszubringen; 
eine Fertigkeit darin lasst sieh nul' durch lange Erfahrung erwerben. Die 
Methode verlangt, dass die richtige Menge des Farbholzes, die zur 
Erzeugung einer gegebenen Nuance nothwendig ist, dem Bade zugesetzt 
werde, ehe das Abdunkeln stattfindet, also auf einer Stufe, da die Farbe 
der W ol1e tiber das durch die Einwil'kung del' Beize erzeugte Farbenresultat 
wenig odeI' keinen Aufschluss giebt. Ein unrichtiger Zusatz wiirde wenig 
Untersehied mach en , wenn man nach dem Abdunkeln neue Mengen des 
einen oder anderen Farbstoffes, del' noch nothig ware, mit Erfolg hin
zufiigen konnte. Zieht man aber Sparsamkeit im Vel'bl'auch von Farb
stoff in Betracht, so ist dies nicht ausfiihrbar, da die im Bade anwesende 
Beize nicht nul' das Ausziehen des Farbstoffes vel'hindert, sondern sogar 
die Neigung hat, denselben im Farbholze selbst sowie in del' Fliissigkeit 
niederzuschlagen. Ein Nutzeffect konnte daher offen bar erst dann erreicht 
werden, nachdem ein grosser Ueberschuss von Farbholz hinzugefiigt ware, 
worauf dann auch eine weitere Quantitat Beize zugesetzt werden miisste. 
In del' Regel werden derartige Fehler im "Nuanciren", was neue Nuancen 
betrifi't, dadurch berichtigt, dass man dem Farbebad kleine l\Iengen eines 
sehr leicht loslichen Farbstoffes zusetzt, del' keiner Beize bedarf, z. B. 
Orseille, Curcuma oder lndigcarmin, mit denen del' verlangte genaue Ton 
verhiiltnissmassig leieht zu erreiehen ist, da diesel ben die W olIe sofort 
in dill' ihnen eigenthiimliehen und allein zukommenden Farbe farben. Diese 
letzten Farbenausgleiehungen mit solchen Farbstoffen besitzen abel' im All
gemeinen nieht dieselbe Eehtheit gegen Licht, Seife und Walken wie die 
Grundfarbe. 
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Die Methode bringt in den meisten Fallen einen zu gross en Verlust 
an Farbholz mit sieh, da die W oIle niemals den ganzen Vorrath an Farb
stoff absorbirt, wie lange man aueh das Koehen derselben mit dem Farb
holze VOl' dem Abdunkeln fortsetzen mag, und aller noeh nieht absorbirte 
Farbstoff wirel dureh den Zusatz des Beiz- odeI' Abdunkelungsmittels un
lOslieh gemaeht. Naeh dem Abdunkeln wird das Bad geleert, und die tinten
artigen Fliissigkeiten und Niedersehlage vermehren die Verunreinigungen 
des Flusswassers. 

In vielen Fallen giebt abel' das Abdunkeln in einem separaten Bade 
keine so vollen Farbentone, wie wenn ein einzelnes Bad benutzt wird, da 
sogar nach dem Zusatz del' Beize odeI' des Abdunkelungsmittels del' Ftlrbe
process in gewisser Ausdehnung immer noch stattfindet, weil namlich die 
in dem Bade niedergeschlagene Farbe nicht ganl. unlOslich ist, besonders 
hei Anwesenheit eines kleinen Ueberschusses an Beize. Dies ist z. B. del' 
Fall mit Blauholz und Ferrosulfat, Blauholz und Kupfersulfat, Krapp und 
Kaliumbichromat, Blauholz und Alaun u. s. w. 

221. Die "Eillbad"·lUetllO(le. Ais Beispiel zur dritten FarLemethode, 
del' "Einbad" - Methode, nach welcher die Wolle von Anfang an mit einer 
Mischung von Farbstoff und Beize gefarbt wird, mag das Farben von 
Cochenille-Scharlach dienen. Die Methode lasst sich nul' auf solche Farb
stoffe und Deizen anwenden, die, zusammen angewandt, in del' sauren 
Fliissigkeit des Dades einigermassen lOsliche Niederschlage liefern; z. B. 
Co chenille und Zinnchlorid, Gelbholz und Alaun odeI' Zinnchloriir, Blauholz 
und Ferrosulfat odeI' Kupfersulfat, Krapp und Kaliumbichromat u. s. w. 

Obschon die hervorgebrachte Farbe nicht in allen Fallen ganz so voll 
und tief ist wie die nach dem Beiz - und Farbeprocess erzielte, so kann 
dieselbe doch dem erreichbaren Maximum del' Intensitat nahe genug 
kommen, dass aus diesem Grunde das Verfahren praktisch jedem anderen 
vorzuziehen ist, da dasselbe viel Zeit, Miihe und Dampf erspart. In einigen 
Fallen wird dadurch iiberdies eine viel prachtigere Farbe erzielt, als nach 
anderen Methoden; die Anwesenheit del' Deize im Bade verhindert, dass 
sich unreine Extractivstoffe, wie Gerbsaure etc., auf del' W oIle fixiren. 
Die Wirkung zeigt sich sehr deutlich bei del' Anwendung von Gelbholz 
mit Alaun odeI' Zinnchloriir. Mit Dlauholz und Kupfersulfat, Ferrosulfat, 
odeI' Alaun wird die volle Farbekraft des Farbholzes nicht erreicht, dessen
ungeachtet abel' wird die Methode praktisch benutzt und zwar wegen ihrer 
Vortheile in Hinsicht auf Ersparniss an Zeit, A rbeit und Anlage. 

Die Methode des "Ansiedens und Abdunkelns" und die "Einbad"
Methode sind besonders vortheilhaft, wenn helle Farben verlangt werden, 
da bei solchen die angewendete Zeit und Arbeit viel mehr kosten, als die 
Materialien. Zmreilen sind auch die nach diesel' Methode hervorgebrachten 
N uancen gleichmassiger. 

222. Die Beiz-, Farbe- und Abdunkelungsmethode. Die vierte del' 
angefiihrten Methoden, nach welcher die Wolle gebeizt, gefarbt und ge
sitttigt wird, wird angewendet, wenn man die grosstmogliche Echtheit del' 
Farbe erreichen will, z. B. bei solehen Garnen, die einem starken Walken 
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widerstehen mussen. Als Beispiel zu dieser Methode diene ein echtes 
Schwarz, zu dessen Erzeugung die W o11e zuerst mit Kaliumbichromat ge
beizt, dann in einem frischen Bade mit Blauholz gefarbt und endlich 
mittelst Durchziehen durch eine frische, warme Losung von Kaliumbichromat 
fixirt wird. Als zweites Beispiel mag angefuhrt werden das Bordeauxbraun, 
erzeugt durch Beizen mit Kaliumbichromat, Farben in einem frischen Bade 
mit Camwood und Abdunkeln in dem namlichen Bade mit Ferrosulfat 
gegen das Ende der Operation. In diesen und ahnlichen Fallen ist immer 
eine gewisse Menge von Farbstoff vorhanden, die von der Wolle einfach 
absorbirt wird, die abel' nicht mit del' Beize verbunden ist; diesel' un
gebundene Farbstoff wird durch das folgende Abdunkeln fixirt. Ein 
U eberschuss von Beize ist zu vermeiden, weil sonst die Farben del' Wolle 
leicht einen Metallglanz, d. h. ein bronze- odor rostfarbiges Aussehen 
annehmen; das ist besonders del' Fall bei SChwarzfarben, die mit Blauholz 
und Eisenbeizen hergestellt werden. 

Zuweilen hat die beriihrte Abdunkelungsmethode den Zweck, die schon 
auf del' Wolle befindliche Farbe zu modificiren odeI' sogar gUinzender zu 
machen. In diesem Falle ist del' Ausdruck "Abdunkeln" nicht bezeich
nend, und man nennt dann die Operation "Aviviren odeI' Schonen". Die 
:Mittel zu dies em Zwecke sind Losungen von Zinn odeI' Alaun. 

223. Operationen etc. beim Wollfarbell. Die Wolle wird auf 
allen Stufen ihrer Verarbeitung gefarbt, namlich als ungcsponnene W o11e 
(lose Wolle, Wolle im Zug), Garn, Tuch, abgetragene Kleider, Lumpen 
und Shoddy (wollene, zu Flocken zerrissene Lumpen). 

Die RohwoZle wird, ehe dieselbe gefarbt wird, gut mit lauwarmem 
Wasser ausgewaschen, sodann mit Seife gewaschcn (s. Waschen der Wolle) 
zum Zwecke del' Entfernung aller der Faser anhangenden naturlichen Ver
unreinigungen, welche den Eintritt del' Farbe bedeutend verhindern und 
dadurch ganz unbefriedigende Resultate verursachen wiirden. 

Hat die zu farbende Wolle die Form von Zug oder Garn, so hat das 
Waschen und Reinigen del' Rohwolle schon Val' dem Spinnen stattgefunden; 
um abel' die Operation des Spinnens zu erleichtern und die Faser beim Krempeln 
(in del' Tuchfabrikation) Val' dem Zerbrechen zu schtitzen, ist die gereinigte 
WolIe wieder mit Oel getrankt worden. Dieses Oel muss daher VOl' dem 
Fiirben wieder entfernt werden, wenn man die besten Resultate erhalten will. 

Aus okonomischen Rticksichten wird zuweilen das Waschen von Zug 
und Garn vernachlassigt, z. B. bei geringen, wohlfeilen Sort en , Teppich
garnen u. s. w. Nul' del' Versuch kann zeigen, mit welchen Farben man 
sich diese Freiheit ungestraft erlauben darf; in allen Fallen ist abel' das 
Verfahren hOchst irrationell. 

Das zum Farben bestimmte wollene Tueh ist meist mit dem del' 
Wolle VOl' dem Verspinnen hinzugefligten Oel behaftet; zuweilen befindet 
sich dasselbe abel' schon auf einer vorgeruckten Stufe der Fabrikation, 
indem damit eine odeI' mehrere del' Opel ationen des Waschens, \Valkens, 
Scheerens etc. bereits vorgenommen worden sind. Es ist daher ein dem 
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Farben vorhergehendes Was chen des 1'uches nothwendig oder nicht 11oth
wen dig, je nach dem Zustande, in welchem dasselbe in die Farberei gelangt. 

Netzen. Bevor die Wolle in das Farbebad eingefiihrt wird, ist 
dieselbe einer durchgreifenden Operation des "Netzens" zu unterwerfell, 
und zwar auf allen Stufen del' Verarbeitung. Das N etzen besteht darin, 
dass man das Material lluerst durch warmes, dann durch kaltes Wasser 
durchzieht und endlich ausquetscht; der Zweck der Operation ist die Er
llielung eines gleichmassigen EndresuUats beim Farben, d. h. die Flotte 
soIl jede Faser gleichmassig durchdringen und gleichmassig durch das 
ganze Material vertheilt sein. Wird die W o11e in trockenem Zustallde 
in die Farbe- oder Beizelosung gebracht, so verhindert die grosse Menge 
mechanisch eingeschlossener Luft wahrend einiger Zeit eine vollstandige 
Beriihrung zwischen del' Losung und del' Faser, und das Resultat ist un
vermeidlich eine ungleiche, unregelmassige Farbung. 

Temperatur des Farbebades. 1m Allgemeinen wird das Beize- oder 
Farbebad bis zum Siedepunkt erwarmt. Man erhalt dadurch eine 
grossere Intensitat del' Farbe, und zwar wegen des Erweichens del' Faser
substanz, del' Ausdehnung del' ausseren Schupp en und del' vollsUtndigen 
Austreibung del' Luft, welche Umstande a11e dazu beitragen, den Eintritt 
del' Losung in die inneren Theile del' Faser zu befOrdern. Die Anwen
dung einer hohen 1'emperatur wird urn so nothwelldiger, je dichter das 
zu farbende Material, je gerillger die Neigung del' Beize zur Dissociation, 
und je grosser die Unloslichkeit des angewendeten Farbstoffes. In einigell 
Fallen ist indessen eine hOhere Temperatur zu vermeiden, da eine solche 
del' Erzielung del' brillalltesten Farbung hinderlich sein kann, z. D. bei 
Indig-Carmin, Fuchsin, Phosphin, Alkaliblau, Erythrosin u. s. w. 

Gleichmassiges Farben. Gewisse Farbstoffe haben eine ent-
schiedene Neigung, ungleichmassig llU Hirben. Bei Anwendullg dcrselben ist 
es immer rathsam, das Material bei niedriger 1'emperatur in das Farbebad 
einzufiihren und die Temperatur ganz allmahlich bis zum Siedepunkt zu 
steigern. 

Werden lOsliche Farbstoffe angewendet, so thut man wohl, sich vorher 
Losungen duvon zu bereiten und dieselben dem Farbebad, das die nothige 
Menge kalten oder lauwannen Wassel's schon enthiHt, ZUllUsetzen. Gemah
lene Farbholzer, in losem Zustande oder in Saeke eingeschlossen, werden 
in einem etwa zur Halfte mit Wasser gefiillten Bade gekocht, die fehlende 
Menge Wasser nachher kalt zugegossen, urn VOl' del' Einfiihrung des zu 
farbenden Materials eine gehorig erniedrigte 1'emperatur zu erhalten. 

Nacheiner anderen Methode wird zum gleichen Zwecke del' Farbstoff 
clem Bade allmahlich zugesetzt, wahrencl dessen abel' das W ollmaterial 
jedesmal VOl' jedem Zusatz aus dem Bade elltfernt. 

Ein drittes Verfahren, das sich als zweckmassig erweist, besonders bei 
Anwendung ausserst lOslicher Farbstoffe, besteht darin, dass man zugleich 
mit dem Farbstoffe eine gewisse Menge irgend eines neutralen Salzes zu
setzt, z. B. N atriumsulfat, Kochsalz u. dgl. Ein solcher Zusatz macht 
den Farbstoff etwas weniger lOslich, und diesel' wird daher von del' W o11e 
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langsamer absorbirt. Man hat besonders darauf zu achten, dass dem 
W ollmaterial wahrend des Beiz- und Farbevorganges eine fortwahrende 
Bewegung mitgetheilt werde, damit alle Theile gleichmassig der Wirkung 
der Beize oder des Farbstoffes ausgesetzt werden. Dies geschieht entweder 
mit der Hand oder mit der Maschine. 

Die auf das Farben folgenden Operationen sind verschieden, je nach 
dem Material und dem angewendeten Farbstoff. 1m Allgemeinen wird der 
lose anhangende Farbstoff ausgewaschen, der Ueberschuss von Wasser ent
fernt und das Material getrocknet. Appretur wird in diesem Handbuche 
nicht beriicksichtigt. 

e 

Fig. 67. McXaught's Trockeuma.schine filr lo,e Wollo (Durchschnitt) . 

224. Ullgespollnelle Wolle. Fiirbemaschinen. Das fiir lose Wolle 
benutzte Farbegefass besteht aus einer gross en , offenen, cylindrischen 
Pfanne aus Gusseisen, die der Indigokiipe (Fig. 83) ahnlich construirt ist. 
Das Gefass ist unten mit einem Abfiussrobr versehen, das mit einem Siebe 
bedeckt ist; unterhalb derselben miindet die Dampfbeizr6hre ein. Oft wird auch 
directe Erwarmung durch Feuer statt des Dampfes angewendet, was bei 

Fig. 68. 1I1cNaught's Trockenmaschine fur lose Wolle (Seitenansicht). 

den grossen Massen Wasser, die beim Farben loser W oUe gew6hnlich ge
braucht werden, aus 6konomisclien Griinden vortheilhaft ist. Das Umriihren 
der W olle geschieht mit der Hand mit Hilfe starker hOlzerner Stangen. 

Waschmaschinen. Lose Wolle wird gew6hnlich in dem Farbegefass 
gewaschen, das vorher geleert und mit Wasser frisch gefiillt wurde; die 
Wolle wird mittelst Stangen umgeriihrt und die Operation so oft als noth
wen dig wiederholt. 

Die Wollwaschmaschine (Fig. 31) kann ebenfalls zum Waschen benutzt 
werden. Vor dem Trocknen Hisst man die W olle zwischen einem Paar 
Quetschcylindern durchgehen oder man entfernt den U eberschuss von Wasser 
mittelst der Centrifuge. 
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Trockenmaschinen. Die W oBe kann mit Unterbrechung der Operation 
in einem Apparat wie dem von McNaught construirten (Fig. 67 u. 68) 
getrocknet werden. 

Derselbe besteht aus einer Reihe von Dampfrohren c, iiber denen die 
W oBe auf einer unmittelbar dariiber liegenden grossen N etzfiache von ver
zinktem Eisendraht ausgebreitet wird. Unterhalb sind in einem kasten
formigen Raume zwei Windfiiigel a angebracht, mittelst welcher die erwal'mte 
Luft durch die Schicht feuchter W oBe getrieben wird. Die Rohre e liefert 
den Dampf; die Rohren d dienen zum Oelen del' Windfiiigelzapfen. 

" ,~,,,, ..... --.~~.,~ 

Continuirliche 'l'rockenmBscbine !fir 1090 Wolle. 

Lose Wolle kann auch mittelst del' Mas chine von Norton (Fig. 69) 
auf continuirliche Weise getl'ocknet werden. 

Fig. 70. Wollgarnflirbemascbine. 

Man bringt die feuchte W oBe auf das Einlaufbrett A und lasst die
selbe mittelst del' endlosen Bander B, c, D, E im Zickzack eine mit warmer 
Luft gefiillte Kammer durchlaufen. Die getro~knete W oBe verlasst die 
Kammer bei 1. Der Windfiiigel F treibt die mittelst del' Dampfrohl'en H 

el'hitzte aussere Luft in den Raum J und von da in die Kammer; die 
feuchte Luft tritt bei K aus; 1\1 und L sind die mit den Dampfrohren H 

verbundenen Eingangs- und Ausgangsrohren. 
225. Wollgarn. Farbemaschinen. Der einfachste Apparat zum Farben 

von W oBgarn besteht aus einem stark gebauten, rechteckigen holzernen 
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Kasten A, 8/4 bis 1 lVleter breit, und von verschiedencl' Lange und Tiefe, 
je nach den wrschiedenen zu ftirbenden l\Iengen yon Material (Fig. 70). 

Das Wasser wird mittelst einer durchlocherten, Imp fern en Dampfrolire 
erwarmt, die central am Boden des Gef'asses hinlauft. Zur voJlkommensten 
Einrichtung geMrt auch ein geschlossenes kupfernes Hohrengewinde, so 
dass entweder dieses odeI' die Dampfrohre benutzt ,yerden kann , um die 
Fliissigkeit stets aaf constantem Niveau zu erhalten. Hulme fUr den Zu
und Abfiuss des Wassel's sind passend angebracht. 

Die Garnstruhne B werden auf viereckige, bOlzerne SUibe c gehangt, 
welche quer iiber den Trog gelegt, unci, wie beim Garnwaschen, mit del' 
Hand gedreht werden. 

Fig. 71. Wollgarnflrbemnschine. 

Eine vortreffliche, zum Farben von W 011 gar n besondel's con
struirte Maschine ist die in Fig. 71 ungedeutete. Das Gefass hat die 
gewohnliche Form und ist mit einem leichten, eisernen Rahmen A l'e1'
sehen, der unterhalb der Enden del' Gurnstabe auf den Randel'll dreier 
Seiten aufliegt. Diesel' Rahmen lasst sieh mit Hilfe der Ketten II auf und 
ab bewegen, so dass die holzernen Walzen, Uber ,yelehe das Gal'll gehilngt 
wirel, aIle zugleich in die Flolte eingesenkt odeI' daraus empor gehobcn 
werden konnen. Bei gesenkter Stellung des Ralnnens bleiben die Achsen
enden del' Walzen in den auf jedcr Seite der Kafe angcbrachten Kerben 
e liegen. Das Drehen del' \\' alzen wil'd durch lose holzerne Zungell bc
werkstelligt, welehe in del' NLihe del' Tragwalzen in die Strahnsehlingen 
eingeschoben werden. Die Enden diesel' Zungen stehen VOl' und ruhen auf 
cineI' Reihe von Gabeln odeI' Kerben, die an horizontal en Schienen D auf 
beiden Seiten der Kufe bcfestigt sind. :Mit Hilfc eines complicirten Systems 

H u rn rn e I, Filrber"i und Bleicherei. 13 



194 Methoden und YOl'l'irhtungen zlim Fiirben. 

von Hebeln E, die durch ein Paar Zahnrader in Bewegung gesetzt werden, 
wird den Schienen D sowohl in vertiealer als horizontaler Richtung eine 
solche Bewegung mitgetheilt, dass die davon getragenen holzernen Zungen 
einen ldeinen Kreis beschreiben. Jede Zunge wird uber die Walze, die 
das Garn tragt, emporgehoben und dann fallen gelassen; die Aufhangestellen 
der Striihne andern sich auf diese Weise fortwahrend, und das Garn wird 
intermittirend uber die Walzen gefuhrt. Die Bewegung des Garnes ist in 
der That derjenigen sehr almlich, die demselben dureh Handarbeit ge
geben wird. 

Waschmaschinen. Das Wollgarn wird mit del' Hand in einem reeht
eekigen, hOlzerrten Troge gewasehen, der mit dem zum Farben benutzten 
identisch ist, oder die mit Garn behangten Stabe werden unter ein holzernes 
Sieb gebraeht, wo das Gal'll mit Wasser beriesclt ,,,ird. 

Uebersehuss von Wasser wird aus Wollgal'll mittelst einer Centrifugal
maschine entfernt (Fig. 72). Der von T. Broadbent & Sohn construirte 

Fig. 72. Celltrifuga lmo.schine. 

Apparat besteht aus einer Trommel von Kupfer- oder verzinktem Eisen
draht A A', die so angebraeht ist, dass man derselben mittelst eines 
Dampfmotors eine ebenmassige, schnelle Bewcgung bis auf 1500 Um
drehungen in del' Minute urn ihre Aehse geben kann. Die Trommel ist in 
einen passenden, gusseisernen Cylinder B eingeschlossen. Das nasse Garn 
wird moglichst gleichmassig in die Trommel eingefiillt, um diese gut zu 
balanciren. Das Wasser wirc1 durcll die gewaltige Centrifugalkraft, die bei 
del' schnellen Umdrehung der Trommel entsteht, an der Peripherie hera11S
geschleudert und liiuft bei cab. 

Trocknen. 'Vollengarn wird in Oefen oder an der freien Luft ge
troclmet, wie in Fig. 73 gezeigt ist. 

226. 'Vollenes Tuell. Fiirbernaschinen. W olltuch winl \Vie W 011-
gal'll in einer reehteckigen, hOlzernen Kufe gefarbt. In den besser ein
gerichteten Apparatpn wird vorn durch eine durehloeherte Seheidewand ein 
kleiner Theil des Raumes abgetheilt, in den das Z11 fiirbende Tueh eingefiihrt 
werden kann, olme dass es nothig ist, das schon in der Fiirbeflussigkeit befind
liehe Tuell zu entfernen; die durehlOeherte Dampfrohre, die zum Erwarmen 
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dient, ist am Boden dieser Abtheilung angebracht. Nach Einfiihrung der 
Stiicke werden dieselben an den Enden zu einem endlosen Bande zusammen
genaht, das von oberhalb angebrachten, und mit Dampfkraft in Bewegung 
gesetzten Walzen oder Haspeln getragen und continuirlich durch die 
Fliissigkeit gezogen wird. 

Fig. 73. Einrichtung zum rrrocknen von Garn an der freien Luft. 

Fig. 74 zeigt die perspektivische Ansicht eines solchen Apparates von 
W. Kemp in Leeds. Wahrend der Bewegung del' Stiicke hat ein Arbeiter 
besonders darauf zu achten, dass etwa sich bildende Knoten moglichst 
schnell gelOst werden. Jede Farbekufe halt in del' Regel mehrere StUcke. 

Fig. 74. Doppelte FiLrbem,schine mit Drehkreuzeu fiir wollenes Tueh. 

Fig. 75 und 76 stellen die gewohnlich zum Fiirben von Halbstoft'en 
(aus Wolle und Baumwolle) benutzte l\Iaschine dar. Die Kufe ist aus Eisen 
construirt und durch quer angebrachte, durchlOcherte Platten in mehrere 
Abtheilungen eingetheilt. Diese Einrichtung verhindert Verwiekelungen del' 
verschiedenen StUcke, deren Anzahl vien~ig bis achtzig betragen kann, 
jedes etwa 45 1\1eter lang, und aUe zu cillem endlosen Bande zusammen
genaht. 

I " ., .) 
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Del' Haspel jeder Farbekufe wird durch einen kleinen, an del' 
Maschine angebrachten Motor getrieben. 

vVascllmaschinen. Die gew6hnliche, zum Waschen ganz wollener Tucher 
benutzte Mas chine ist die in Fig. 35 angedeutete . 

. ,_._._-_ ..... ,.[J 

J};[m'!l~·~~~::-"--'--:-:-jii-----------,J.:..L 

In einigen Fallen kann auch die Walkmaschine mit Vortheil benutzt 
werden, z. B. bei sellr dickem und schwerem Tuche. 

Das Waschen in oft'ener Breite kann mittelst del' Wollwaschmaschine 
(Fig. 37) ausgefuhrt werden. 

Fig. 77 und 78 stellen eine Wolltuchquetschmaschine dar, in welcher 
das \Vasser mittelst einer Messingwalze B ausgepresst wird, in· deren 
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Rinne das Tuch durch eine Scheib enrolle A mit starker Feder c zu
sammengedriickt wird. 

Troc7cenmaschinen. Das Trocknen wird mittelst del' in Fig. 79 dar
gestellten Mas chine ausgefiihrt. 

Fig. n. Wolllucbquetscbm'9cbine. Fig . 78. Seitenansicbt von Fig. 77. 

Diese Mas chine besteht aus einer Anzahl hohler Cylinder A B, aus 
Kupfer odeI' vcrzinktem Eisen, die mit Dampf geheiz:t und durch ein 
schiefes Zahnradgetriebe mittelst eines Motors bei D in Bewcgung gesetzt 
werden. Die hohlcn Achsen del' Cylinder nehmen an dem einen Ende 

Fig. 79. Cylindertrockenmascbine. 

den Dampfstrom auf, am anclcren fliesst das conclensirte Wasser abo Eine 
Falteinrichtung c ist am Endc der Maschine angebracht. 

Das Troclmen wird auf andere Weise ausgefiihrt mittelst del' Spann
maschine, die in mehreren Formen construirt wird. 

Fig . 80 zeigt eine solche Mas chine in cler Construction von 
W. Kemp & Co., Leeds. Dieselbe besteht aus einer Reihe horizon-
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taler, von einem eisernen Geriist getragener Dampfrohren c c, zwisc.hen 
denen das Tuch im Zickzack und in ausgestrecktem Zustande durch
gefiihrt wird. Das Tuch wird bei A eingefiihrt und mittelst zweier end
loser Ketten B B fortgeleitet, die der ganzen Lange nach mit Stiften 
versehen sind, auf denen die Tuchenden beim Eintritt in die Maschine 
durch rotil'ende Biirsten binuntergedriickt werden. Das getroclmete Tuch 
wird beim Austritt aus del' Maschine bei E gcfaltet. 

227. Ullgleicllmassiges l!'arbclI. Ein bemerkenswerther Umstand 
beim Farben von W ollmaterial, del' ja nicht iibersehen werden darf, liegt 
in del' Fortsetzung des Farbevorgangs, auch nachdem das Material aus 
del' Farbefiiissigkeit entfernt ist, so lange als in demselben noch warme 
FarbstofflOsung enthalten ist. Die Wolle oder die mit del' W ollfaser ver
bllndene Beize fahrt langsam fort, den in del' absorbirten Farbefiiissigkeit 
gelosten, iibrig gebliebenen Farbstoff anzuziehen und die Farbe des Materials 
wirel dadurch etwas dunkleI'. 

Wenn nicht besondere Sorgfalt angewendet wird, kann diesel' Umstand 
schliesslich eine ungleiche Farbung zur Folge haben, trotz del' besten 
Ausfiihrung del' Operation en beim eigentlichen Farben. Wenn zum Beispiel 
das wollene Material, sci es Tuch, Garn odeI' lose 'Wolle, aus dem Farbe
bade heram:gehoben und sofort 2U einem unregelmassigen Haufen auf den 
Boden gelegt wird, so wird auch jenes "Ueberfarben" auf unregel
massige Weise stattfinden. Dasselbe geschieht in frisch gefiirbten Garnen 
odeI' Stiicken, die iiber Stang en oder Schienen gehangt sind; die warme 
Farbefiiissigkeit zieht sich in die untersten Theile und verursacht daselbst 
eine dunklere Farbenunance. 

Diesel' zufiUlige Fehler wird am besten dadurch vermieden, dass man 
die Warmequelle abstellt und das Material im Farbebade selbst langsam 
erkalten lasst, wahrend zugleich die regelmassige Bewegung desselben 
fortgesetzt wird. Auf diese Weise kann man erreichen, dass das "U eber
farben" regelmassig VOl' sich geht. Da abel' hierbei zu viel Zeit in An
spruch genom men wiirde, so ist es iiblich, die FarbeflUssigkcit durch Zu-
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giessen einer geeigneten Menge kalten Wassel's schneller abzukiihlen. 
Dadurch wird auch das NachLirben etwas schwacher. 

Eine andere Methode, eine von diesel' Ursache herriihrende unregel
massige .F\irbung zu vermeiden, besteht im 'Waschen des :Materials unmittel
bar nachdem dasselbe die Flotte verlassen hat. Dies yerhindert selbstver
sUindlich jede Gefahr des " U eber'filrbens" und moglieher Unregelmassigkeit 
del' Farbe, abel' die bei diesem Verfahren erhaltenen Farben sind gewohnlich 
nicht so yoll uncl feurig, wie die nach clem ersten Verfahren erhaltenen. 
Dieselben sind blasser, und del' Flaulll odeI' die losen Fascrn bleiben zu
weilen ganz ungefiirbt, wodurch das :Material ein unbefriedigendes Aussehen 
erMlt. 

228. F~irbell (leI' Wolle als lose Wolle, als Garn llnd im 
SHick. Die QualiHit del' W oUe hat einen bcrleutenden Einfiuss auf die 
FiiUe und ScllOnheit des Ftirberesultates. Grobe, harte WoUe und solche, 
die mehr den Charakter von Haar besitzt - z. B. KamlllWoUc, Alpaca, 
Mohair, Hisst sich nicht so leicht farben, wie feine, del' MerinowoUe aim
liche W ol1sorten. J e feiner die W ol1e, desto grosser wird die Menge des 
aufgenolllmenen FarbstofIes sein, und desto voller uml feuriger werden 
auch die Farben sein, die man derselbell geben kann. Dies hitngt oline 
Zweifel mit del' grosserell Porositat, dem weieheren und mehr absorbil'enden 
Zustande sowie dem weniger homartigen Charakter del' Schuppen del' feinen 
Wolle zusammcn. 

Man bezeiclmet jcdes geftll'bte Gcspinnst oder Gewebe aus Wolle, die 
im ungesponnenen Zustandc geflirbt wurdc, als in de I' ,y 0 II e g e far b t. 
Fand das ntrben erst dann statt, als die W oUe schon zu Gam gesponllen 
war, so bezeiehnet man das Gespinnst als i m Gar n g e f ~t r b t; wird end
lieh die Wolle in del' Form von Tuch geftil'bt,' so nennt man dieses i III 
S t ii e k g e Ht r b t. 

In del' ,Yolle geflirbtes Tuch wird gewohnlich am meisten geschlUzt, 
weil die gew~lhlte Farbe nothwenclig ceht sein muss, wenn sie allen bei clel' 
Fabrikation stattfindenden Operationen widerstehen soli. U eberclies i3t, so 
zu sagen, jede cinzelne Faser fiir sich geHirbt worden; clas Material hat 
eine durehweg gleiellInassige FarlJUng, wie dick es aueh sei, und wenn clel' 
Farbstoff bleibencle Eigenschaften hat, so wird das Tuch trotz aller Ab
nutzung seine Fal'be beibehalten. 

Das Ftirben in del' Wolle wird fur dunkel gcHirbte Tuchsorten und 
fiir solehe, die vieler Reibung untcrworfen werden, vorgezogen. Man 
braucht es selten fur helle Farben, da diese durch die naehfolgenden 
Operation en bei del' Fabrikation bescllll1utzt wurden. 

1st das Gewebe nieht eillfarbig und ist classelbe aus versehieclen 
gefarbten Faden hergestellt - z. B. Tweeds, Kidclerminster - Teppiehe, 
Shawls u. s. w. -, so wird offenbal' entwedel' das Farben in der Wolle 
oder das Farben im Gam zur Nothwendigkeit. Will man sich grosse 
lVIengen Garu versehaffen, das eine durchaus gleichmassige Farbe besitzen 
soll, so wird das Farben in del' \VoUe oder im Zng dem Farben im Gam 
vorgezogen, denn wenn die lose W oUe oder der Zug beirn Farbell auch 
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etwas ungleich ausfallen sollte, so wird doch jede Unregelmassigkeit in der 
Farbe durch die nachfolgenden Operationen des Krempelns, Kardens u. s. w. 
voBstandig ausgeglichen. 

Das Farben in der Wolle ist auch fur Game anzuwenden, die aus 
einer Mischung verschiedenartig gefarbter Wolle gesponnen werden. 

Das Farben in der Wolle wird gewohnlich von denjenigen Garn
,oder Tuchfabrikanten angewendet, die ihre eigene Farberei haben. 

Das Farben im Stuck wird fiir helle und fliichtige Farben vorgezogen; 
daraus folgt abel' durchaus nicht, dass aBe im Stuck gefarbten Tuchsorten 
unecht in der Farbe sind. Das so echte und dauerhafte Kiipenblau wird 
ebenso hiiufig im Stuck als in der Wolle gefarbt. 

1m Stuck gefarbte Waare, besonders solche, die aus stark gedrehtem 
Gam verfertigt ist, oder dicht gewebte, dicke oder gut gewalkte Waare 
hat zuweilen die Neigung, durch Abnutzung grau zu werden, selbst wenn 
del' angewandte Farbstoff die grosstmogliche Echtheit besitzt. Dieser Fehler 
entspringt aus dem Umstande, dass der inn ere Theil des Gewebes mehr 
oder weniger ungefarbt geblieben ist und durch die Abnutzung an's Licht 
kommt. Dass eine Tuchsorte im Stuck gefarbt ist, Hisst sich oft durch 
Zerreissen derselben entdecken, wobei man sich iiberzeugen kann, ob das 
Innere vollstandig gefarbt ist odeI' nicht. In einigen Fallen, besonders 
bei hellen, brillanten Farben, wie Scharlach, erzielt man erhOhtes Feuer 
der Farbe durch das Stuckfarben, da das centrale Weiss durch die Farbe 
der Oberflache durchscheint. In solchen Fallen besitzt das Stuckfarben einen 
betrachtlichen okonomischen Vortheil. 

Die namlichen Bemerkungen beziehen sich in geringerem Grade auch 
auf im Gam gefarbtes Tuch. 

Das Farben im Gam und das Farben im Stiick werden meist in 
besonderen Fabriken ausgeubt. 

Zur Erzeugung einer gegebenen Nuance braucht man beim Farben der 
losen Wolle die grosste Menge Farbstoff; etwas geringere M engen durfen 
zum Farben im Gam genommen werden und noch geringere beim Farben 
im Stuck. 

1m Stuck gefarbte Tuchsorten, die aus einer einzigen Art Fasern 
be8tehen, haben nothwendiger Weise eine gleicbmassige Farbe. Besteht 
aber das Gewebe aus zwei verschiedenen Fasem - z. B. aus baumwolle
nem Zettel und wollenem Einschlag -, so Imnn dassel be , wenn auch im 
Stuck gefarbt, dennoch ganz das Aussehen haben, als ob es im Gam ge
fal'bt worden ist, weil jede Fasersorte mit versehiedener Anziehungskraft 
fur den Farbstoff auch eine verschiedene Farbung angenommen hat. Oefters 
bleibt eine Faser ganzlich ungefarbt, wie das z. B. mit del' Baumwolle der 
Fall ist, wenn ein derartig gemischtes Gewebe in einem sauren Bade mit 
Co chenille , Indigcarmin etc. gefarbt worden ist. In anderen Fallen wird 
del' Unterschied der Farbe del' beiden Fasern noeh vermehrt, wenn das 
Gewebe zwei verschiedenen Farbeprocessen unterworfen wird, wovon der 
eine fur die W oIle, del' andere fur die Baumwolle bestimmt ist; das Ge
webe kann sogar zweimal im Stiick geflil'bt worden sein, und dennoch 
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zwei ganz verschiedene Farben, wie Schwarz und Roth, zeigen. Diese 
Methode des Fiirbens wird indessen oft angewendet, wenn man gemischten 
Geweben aus Baumwolle und W oUe eine gleichmassige Nuance geben will 
und es mittelst einer einzigen Fiirbeoperation nicht moglich ist, genau die 
gleiche Ftirbung in beiden Fasern hervorzubringell. 

229. Nuancil'ell. Das unmittelbare Ziel des Fiirbers ist, das Material 
so zu fiirben, dass das Game eine bestimmte Nuance einer gegebenen Farbe 
besitzen solI, welche z. B. einem ihm yom Auftraggeber vorgelegten 
Muster gleichkomll1en muss. Seine Kunst besteht darin, dass er genau 
weiss, welche Beizen und Farbstoffe er anzuwenden hat, in welchen rela
tiven und absoluten VerhiHtllissen er dieselben llelllllen muss, welche Tem
peratur und Zeitdauer bei den Beize- und Fiirbeoperationen zu beobachten 
sind, um den Zweck zu erreichen. Wenn die Musterfarbe auch ursprunglich 
von clem Fiirber selbst hergestellt wurde, so darf er sich doch nicht un
bedingt darauf vcrlassen, durch einfache Wiederholung seiner Operationen 
in jedem Detail eill gleiches Resultat herauszubringen. Der Grund hier
von liegt darin, dass dill Qualitat del' Farbesubstanzen sowie des zu 
fiirbenden Materiales sich untenlessen veriindert haLen ),onnen. Es ist 
ebenfaUs eine den Farbern bekannte Thatsache, dass unter genau gleichen 
Umstanden die FarLenresultate ll1erklich verschieden ausfaUen konnen. 
Sogar bei Wollsorten, die einander naher verwalldt sind als die oben an
gefuhrten, werden alll1liche Unterschiede bemerkt. (Siehe S. 1 (19.) 

'Vas die bei den Farbesubstanzen vorkommellde Unrcgelmitssigkeit be
trifft, so ist dieselbe in den llaturlichell Farbstoffen entschieden bemerkbar. 
Ihre Farbekraft kann sich in del' That von Jahr zu Jahr veriindern, 
ausser wenn diesclbell in del' Farbholzmuhle gemischt und einem Normal
muster gleich gemacht werden. Aus dies en und vieUeicht anderen 
subtileren Grunden stellt sich fur den Farber die Kothwelldigkeit ein, 
gelegentlich kleine Portion en "Wolle, Garu odeI' Tuch aus del' Flottc hel'aus
zunehmen, und dieselben mit den Kormalmustern zu vergleichen, uin sich 
in den Stand zu setzen, den Fortschritt des Farbens zu beurtheilen. 
Handelt es sieh dabei um Tuch, so werden jene klcinen Portion en ent
weder von den Enden del' Stiicke selbst abgesclmitten odeI' von kleinen 
Probelappen aus dem namlichen Material, die zu dem besonderen Z weeke 
an das Tuch geheftet "er<1en. 

Bevor die Vergleichung vorgenommen wird, muss del' aus clem Bade 
genommene ProLelappcn getrocknct \yerdcn, wodurch derselbe ein viel 
helleres oder blasseres Aussehen annimmt. Man lcgt denselben sodann 
an die Seite des Musters und untersucht und vergleicht beic1e bei reflec
tirtem Licht, indem man sie, mit dem Rucken gcgen die Lichtquelle ge
kehrt, in einiger Entfernnng VOl' clas Auge hlllt. 

Die Lappcn werden hierauf so Yerglichen, dass beide Muster zwischen 
das Licht und den Beobachter gebracht werden, der sodann Uings der 
Oberfliiche hinsieht, um das von den vorstehenden Fasel'll durchgelassene 
Licht aufzufangen. Das Urtheil muss sofort gebildet werden, da das 
Allge bald ermudet und zm Unterscheidung von feineren Abweichungen 
in del' Nuance unfiihig wird. 
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Zuweilen ermiidet das Auge durch die Yergleichung odeI' das 
"Nuanciren" einer grosseren Anzahl verschiedener Lappen von derseIben 
blendenden Farbe, in welchem FaIle Erholung sowohl als vergrosserte 
Unterscheidungskraft schnell hergestellt wird, wenn man \yahrend einiger 
Sekunden starr auf ein Stiick Papier blickt, welches die zu del' Fal'be 
des Musters complement are Farbe besitzt. Bei del' Yergleichung von Roth 
z. B. erholt sich das Auge, wenn man auf Griin blickt, bei Elau auf 
Orange und umgekehrt. 

Nach del' Yergleichung des Probelappens mit dem Muster wird be
urtheilt, ob die gewiinschte Farbe erreicht ist odeI' nicht. 1st das 
Letztere del' Fall, und ist zwar del' Farbenton erreicht, nicht abel' die 
Intensitat, so wird entweder das Farben einfach fortgesetzt odeI' es wird 
ein fernerer Zusatz des Farbstoffes in dem schon angewandten relativen 
Yerhaltniss gemacht. 

Mangelt es del' Farbe am richtigen Ton, so wird so viel del' einen odeI' 
anderen del' schon angewandten Farbesubstanzen zugefiigt, als zur Be
richtigung des Fehlers nothwendig scheint. 

Man findet es oft schwierig, mit einziger Benutzung del' von Anfang 
an dazu bestimmten Farbwaaren den genauen Ton odeI' Glanz zu er
reichen, und es kann ein geringer Zusatz eines anderen Farbstofl.'es nothig 
werden, den man zuerst nicht allzuwendell im Sinne hatte. Dies ist oft 
ein Zeichen von l\Iangel an Erfahrung, kann abel' auch aus einer Ullvor
hergesehenen Yeriinderung in del' QualiHH del' Farbwaaren odeI' des zu 
farbenden Materials odeI' aus anderen U rsachen hervorgehen. 

Beim Fiirbcn auf Nuance ist clem Anftinger zu empfehlen, cher zu 
wenig Farbstoff als zu viel zuzusetzen, da man leicht fel'llere Zusl1tze 
mach en , nicht abel' eben so leicht den Fehler yerbessern kann, den ein 
zu grosser Zusatz von Farbwaare verursacht. 

Es ist ferner gerathen zu beachten, besonders bei den polygenetisehen 
Farbstoffen, dass die Affinit11t, die irgend eine Beize zum Farbstoff hat, 
mit den vel'schiedenen Farbstoffen veriinderlich ist. Wenn z. B., naeh
dem eine Fiirbeoperation beinahe ausgefiihrt ist, ein weiterer Zusatz irgend 
eines besonderen Farbholzes nothwendig gefundcn wird, so ist die so 
hervorgebrachte Yeranderung in del' Nuance nicht immer einfach dem Zu
satz del' eigenthiimlichen Farbe des Farbholzes wzuschreiben, sondern 
auch einer theilweisen Yerdl'iingung del' einen odeI' anderen schon auf del' 
Wolle haftenden Farbe. 

Die gelbe Farbe yon Baumwollstoff, del' mit Alaun gebeizt und mit 
Quercitronrinde gefarbt ist, wird z. B. verdrangt durch Farben mit Elauholz, 
und die so entstandene Purpurfarbe wird abermals verdrangt und in Hoth 
verwandelt durch Farben mit Krapp. 

Beim Nuanciren ist womoglich das Licht des nordlichen Himmels zu 
benutzen, nicht nul' weil es ruhiger ist, sondel'll auch weil weniger Ueber
maass von gelbem Lichte vorhanden ist als in den mehr directen Lieht
strahlen del' Sonne. Diese modificiren das Aussehen del' Far-ben in hohem 
Grade, und die Yergleichung wird dadurch erschwert. Aus dem gleiehen 
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Grunde ist es unmoglich, uber die wahre Nuance einer Farbe bei Gaslicht 
zu entscheiden. Diese Schwierigkeit lasst sich zum Theil durch den Ge
brauch von schwachlllau gefiirbten Brillenglasern umgehen. 

Viele praktische Farber habcn das Nuanciren schon lUngst bei Nacht 
mit Magnesiumlicht ausgeiibt, und seit einigen Jahren wird auch das elek
trische Licht zu demselben Zwecke benutzt. 

Obschon die Farben bei diesen Lichtarten ihrem nonnalen Ton naher 
kommen, so sind sie doch keineswegs identiseh mit den bei gewohnlichem 
Lichte beobachteten Farben. Beidc genannte kiinstlichen Lichtarten hallen 
namlich einen U ebel'sehuss von blanen und violetten Strahlen, und zum 
Zwecke pniktisehen Nuaneirens sollte das Licht mit Gloeken aus ge
flirbtem Glase gedeckt sein. Die richtige zur Vergleiehung anzuwendende 
Ftirbung des Glases kann dul'eh die Analyse des Lichtes mittelst des 
Spektroskopes bestimmt werden. 

Das Farben der Seide. 

230. Die allgemeine Methode des Farbens del' Seide ist mit 
wenigen Ausnahmen del' beim W ollfarben befolgten ahnlich. Weitaus die 
grosste Menge Seide wird mit Theerfarben gefarbt, die keiner Beize be
durfen; es ist hOchstens ein Hilfslllittel, wie .Silure, Seife etc. notlnvendig, 
und das Farben geht gewolmlich in einem eiuzigen Bade VOl' sich. Zu
wcilen werden abel' aueh zwei ElideI' bcnutzt, was bcsondcrs beim Schwarz
Lirben vOl'kommt, und das gauze Verfahren wird dann ulllstandlicher als boi 
den meisten auf andere Fasern angewendeten Methoden. 

Das Farben del' Seide erheischt verhilltnissmassig wenige l\Iaschinen, 
und da sich die meisten auf specielle Operation en beziehen, so sollen, 
dieselben bei del' Beschl'eillung del' letztel'en angeflihrt werden. 



AN'VENDUNG 
DER NATDRLICHEN FARBSTOFFE 

XIII. Blaue Farbstoffe. 

231. Tl\eorie (leI' IlHligofarllerei. Der wort11v01le Farbstoff Indigo 
"'ird aus den Dlattern verschiedoner Arten der Gattung In dig 0 fer a 
(1. tinctoria, 1. disperma otc.) gezogen, die in Indien ausgedehnt angebaut 
werden. Die v 0 r z ii g lie h s t e Methodo, die beim FLirben mit Indigo 
befolgt wird, stiUzt sich auf dessen Eigenschaft, sich unter dem Einflusse 
reducirendcr Agentien, d. h. von Korpern, die fahig sind ''''~asserstoff im 
Atomznstande zu liefem, in Indig,yeiss zu verwandeln, das in alkalischen 
Fliissigkeiten loslich ist. Legt man Faserstoffe auf kurze Zoit in sol ehe 
Losungen und selzt sie dann der Luft aus, so farben sie sich blau in 
Folge del' \Viederoxydation des von den Fasern aufgenommenen IndigwE,iss, 
das nun als unlosliches Indigotin an den Fasem untrennhar haften hleibt. 
Diese sogonannte Indigkiipo ~ Methode ist auf alle Gespinnstfasem anwend
har und giebt echle Filrhungen. 

Eine andere :Methodo, mit Indigo zu fiirhen, die aber nur unec:hte 
Farben liefert und nur auf animalische Fasern amyendbar ist, stiitzt sich 
darauf, dass Indigo, mit concentrirter Schwefelsaure be11andelt, sich in 10s
liche Indigotindisulfosaure (Indigcarmin) verwalldelt. Die animalisc:he 
Faser zieht diesen Korper an und wird gefarbt, wenn sie einfach in 
dessen l18issor, schwach angesliuerter Losung liegen bloibt. 

Das Kiipenblau ,yird viel benutzt, besonders beim \Vollfarben, als 
blaue!" Bestandthcil bei zuslImmengcsetzten Nuancen, wie Braun, Grau etc. 
Dasselbe gilt von Indigcarminblau in Bezielmng auf das Filrben von Wolle 
und Seide. In der That hat diesel' Farbstoff gewisse Yortheile gegeniiber 
der :Mehrzahl blauer Farbstoffe. Er vertragt sich mit anderen Farbstojfen 
und giebt gleichmassige Farbungen. Dessen einziger Kachtheil ist sein 
ausserst unechter Charakter. 

2H2. lndigoreilnnaschinen. Eine del' erst en Bedingungen, Indigo 
Z11m FLirben anwendbar zu mach en , ist ein ll1og1ichst vollkommenes Zer
mahlen desselben. Fiir Indigearmin muss del' Indigo im trockenen Zu-
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staude gemahlen werden, fiir die Indigokiipe abel' darf man ihn mit 
Wasser mischen, wodurch das Zerreiben bedeutend erleichtert wird. 

Die alteste Einrichtung zum Zerreiben des Indigo ist die Stampf
miihle, die mit einer Vorrichtung versehen ist, den pulverisirten Indigo 
durch fcine Siebe abzusondern. Gegenwartig besteh~n die Reibmaschinen 
meistens aus gusseisernen Schalen, in denen del' Indigo, durch rollende 
schwere Eisenkugeln odeI' eiserne Cylinder gemahlen wird. Die Kugel
maschinen soIl en das foinste Pulver liefern, wahrend man mittelst del' 
Cylindel'maschinen in gegebener Zeit das grosste Quantum erhalt. Fig. 81 
stellt den Durchschnitt einer del' besten Formen von Reibmaschinen VOl'. 

In einem starken cylindrischen Kasten aus Gusseisen werden mehrere 
schwere Eisenkugeln durch ein Paar Hebelarme in Rotation versetz(--Zil
weilen ist del' Boden des Kastens flach, und statt del' Kugeln dienen 
Miihlsteine zum Reiben. 

Fig. I. Indigoreibmaschine. 

233. Anwendung auf Baumu;olle. Die Gahrungskupen, :die beim 
Farben von Wolle mit Indigo so viol im Gebrauche sind, ,,;crden- ftir 
Baumwolle nie angewendet, da diese nothwendig in del' Kalte gefarbt 
werden muss, um die besto Farbung zu erzielen; iiberdies konnon dabei 
Kupen angewendet werden, in welchcn die Reduction des Indigo auf eine 
lcichter zu controlirende Weise stattfindet. J e naeh den angewendeten 
Reducirmitteln unterseheidet man die Vi t rio I k ii P e, die Z ink s tau b -
kiipe und dio Sulfitkiipe. 

234. Die Vitl'iolkiiI)C (Ferrosulfatkiipe). Diese Kupe ist dio 
altest bekannte und violleicht jetzt noeh am meisten gebrauehto. Die 
Kufen (Bottieho, Standen) odeI' Farbegefiisse sind rechtwinklige Troge von 
Holz, Stoin odeI' Gusseisen. In del' Grosse variiren sie je nach dem zu 
ftirbendcn Material; fur Baumwollzcug sind sie ge\volmlich 2 Meter tief, 
2 Meter lang und ungefahr 1 Meter breit, withrend sie zum Garnfarben 
etwas kleiner construirt werden. 

Um den Indigo moglichst zu sparen, arbeitet man gewohnlich mit 
einer Reihe von KUpen. 
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Die zum Ansetzen del' YitriolkUpe nathigen Ingredienzien sind: 

Tueh: Gam: 
Wasser 4000 Liter, 750 Liter, 
Indigo. 40 Kilo, 4 Kilo, 
Ferrosulfat 60-80 

" 
6-8 

" Gebrannter Kalk (troeken) 50-100 
" 

5-10 
" 

Die ehemisehen Veranderungen, die wahrend des Ansetzens odor del' 
Zubereitung del' KUpe VOl' sieh gehen, sind kurzgefasst folgende: Del' 
Kalk zersetzt das Ferrosulfat; es entsteht Ferrohydrat, das bei Anwesen
heit von Indigo das Wasser raseh zersetzt und sieh in Ferrihydrat ver
wandelt; del' freiwerdende Wasserstoff verbindet sich zugleich mit dem 
Indigotin zu Indigweiss. Leb:terer Karpel' verbindet sieh mit dem Yor
handenen U ebersehusse von Kalk und geht sofort in Lasung Uber. Diese 
Reactionen werden dureh folgende ehemisehe Gleiehungen verdeutlieht: 

FeS04 + Ca(OH)2 CaS04 + Fe(OH)2 
Ferrosulfat. Kalk. Calciumsulfat. Ferrohyc1rat. 

Ferrohyc1rat. Ferrihyc1rat. 

C16HION202 + H2 = C16HIZN202 
Inc1igotin. Inc1igweiss. 

Die Ordnung, in del' die Bestandtheile zugesetzt werden, ist nieht 
von grosser Bedeutung und variirt in den versehiedenen Farbereien. Die 
rationellste Methode ist indessen die, die Kufe mit Wasser zu fliIlen und 
vorerst den Indigo und den Kalk zuzusetzen; naeh tUehtigem UmrUhren 
wird das Ferrosulfat in Lasung zugesetzt, und das Ganze in kurzen Zwischcn
pausen wahrend 24 Stunden regelmassig umgerUhrt, bis der Indigo ganzlieh 
re(lucirt ist. Auf diese Weise bleibt das eigentliehe Reductionsmittel, das 
Ferrohydrat, immer in Beruhrung mit cinem U ebersehusse von Indigo, und 
das Indigweiss lOst sich im Moment seiner Entstehung in dem Ueber
sc1lUsse von Kalk. Da die Mischung raseh dick wird, so werden meistens 
del' Indigo und das Ferrosulfat zuerst und del' Kalk nach und nach 
zugesetzt. Del' Kalk wird dem Aetznatron vorgezogen, weil die damit 
angesetzte KUpe die Baumwolle schneller fartt, und weil wegen del' 
dunn en Schicht von Calcium carbonat , die sich auf del' Oberflache bildet, 
das Indigweiss in del' darunterliegenden FIUssigkeit weniger del' Oxydation 
ausgesetzt ist. 

Das angewendete Ferrosulfat sollte so rein· wie maglich sein. Jede 
Beimischung von Kupfersulfat ist wegen dessen oxydirender 'Wirkung 
schadlich, wahrend die Anwesenheit von Aluminiumsulfat und basischem 
Ferrisulfat, welche Korpe1' als Rcductionsmittel ganz wirkungslos sind, 
einen Yerlust yon so viel Kalk veru1'sachen als zu ih1'e1' Zersetzung noth
wen dig ist, und ausserdem den Bodensatz unnUtz vermehren. Aus letzterem 
Grunde sollte auch ein grosser Ueberschuss von Fcrrosulfat und Kalk 
vermieden werden. Ein mit Kupfersulfat und Ferrisulfat verunrcinigtes 
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Ferrosulfat ist leicht zu reinigen, indcm man dessen Lasung mit Eisen
drebspanen kocbt, wodurch das Kupfer niedergeschlagcn und das Ferri
sulfat theilweise zu Ferl'osulfat reducirt oder vollstandig zersetzt und 
niedergeschlagel1 wird. 

Eine frisch angesetzte KUpe ist in gutem Zustande, wenn beim Auf
riihren del" FIUssigkeit sich zahlrciche dunkelblaue Adern darin zeigen, 
und die Oberflache sich rasch mit einem blauen hautartigen Schaume be
deckt. Die FIUssigkeit sollte IdaI' sein und eine braungelbe Farbe haben; 
ist sie grUnIich, so zeigt dies die Anwesenheit von unreducirtem Indigo 
an, was einen ferneren Zusatz von Ferrosulfat nathig macht. 1st die 
Fal'be sehr dunkel, so muss mehr Kalk zugesetzt ,yerden. 

Am Ende jeder Tagesarbcit miissen die KUpen gilt aufgerUhl't und je 
nach ihrem Aussehen "gespeist" odeI' mit geringell Zusatzen von Kalk, In
digo und Ferrosulfat erganzt werden. Die zum Aufriihren gebrauchte Kriicke 
besteht aus einer rechtwinkligen eisernen Platte mit langem hOlzernem Stiel. 

VOl' dem FarLen muss die Blume sol'gfaltig mit einem eisernen Spatel 
odeI' einer Schaumkelle entfernt werden, da sich dicselbe sonst del' Bamn
wolle anheftet und ein llngleiches odeI' gcfiecktes Ausfarben verursacht. 

Baurnwollgarn muss vorher gut mit Wasser abgekocht werden, um 
eine gleichmassige Farbe anzunehmen. Beim Farben holler Nuancen von 
Elau solIten nur wenige Strahne auf einmal eingcsetzt werden, und das Ein
tau chen, Drehen und Quetschen sollte mit del' grassten Regclmiissigkeit ge
schehen. Je nach gewUnschter Tiefe des Elau darf die Dauer einer Ein
tan chung zwischen einer und ffmf oder mehr ]\Iinuten variiren; nach 
dem Auswinden werden die Strahne beiseite gclegt, und del' ganzlichen 
Oxydation Uberlassen. 

Die Menge Indigotin, die sich auf die Baumwolle niederschlligt, solI 
sich mit del' Dauer del' Eintauchung verandern; wenn dem so ist, so wUrde 
damus folgen, dass die Baulllwolle wirklich Indigweiss aus del' KUpe an
zieht und nicht bloss dul'ch das Indigotin, welches sich aus del' von der 
Faser absorbirten FIUssigkeit darauf absetzt, gefarbt wird. 

Die in okonomischer Hinsicht vortheilhafteste Methode bcstcht darin, 
dass man die BaUlmrolle zuerst in den schwiicheren KUpen farbt und 
dieselbe sodann del' Reihe nach durch die starkeren KUpen durchgehen 
Hisst, bis die gewUnschte Schattirung erl'eicht ist. Um cine dunkle 
Schattirung zu erhalten, soUte man die Daumwolle nicht sofort in eine 
starke KUpe einlegen, da es auf diese ·Weise schwierig ware, eine gleich
massige Farbung zu erhalten; auch ware diese Methode auf die Lange 
nicht so okonomisclt. FUr he11e1'e Nuancen von Elau sind nur einige del' 
schwacheren KUpen nothwcndig. 

Dadurch, dass man die schwachste liUpe immel' znerst benutzt, so 
lange dieselbe Farbe abgiebt, wird jede Kilpe del' Rcihe nach vollkommen 
ausgenutzt. 

Nach dem FilrLcn "ird das auf del' Faiier abgpsetzte Calciumcarbonat 
durch Spiilen in Schwefelsaure (1,5-2,5° B.) cntfcrnt. Diese O}1eration zel'
start den graucn Ton und belebt die Farbe um cin Betrachtlichcs. Die 
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Baumwolle wird sodann in einer massig starken Kupe endgiltig ausgefiirbt, 
ausgedreht und bei 60 0 C. getrocknet. Dadurch erMlt dieselbe den so 
beliebten Kupferschein, del' abel' ganz oberflachlich ist und durch ein
faches Auswaschen im Wasser entfernt werden kann. 

In del' Regel wird indessen das Auswa8chen vermieden, da del' 
Indigo sich leicht abreibt, wodurch die Farbe ein kahles, dunnes und 
weniger intensives Aussehen bekommt. Kupenblaue Farben werden ver
vollkommnet, wenn man die Waare durch Kalkwasser odeI' durch ein 
heisses Seifenbad zieht, wahrscheinlich weil dadureh gewisse gelbe im In
digo vorkommende Farbstoffe entfernt werd~n. 

Beim F1irben von Bau1nwollzeug werden die troekenen Stucke mit 
den Riindern auf einem rechtwinkligen hOlzernen Rahmen befestigt, del' 

Fig. 82. Continnirlicbe Indigofiirbemnschine. 

oben und unten mit kleinen Messinghaken versehen ist; man streekt 
massig an, und jedes Blatt muss vollstandig frei stehen. 1st del' Rahmen 
angefiillt, so wird derselbe abwechselnd auf fiinfzehn bis zwanzig 1\Iinuten 
bis unter die Oberfiaehe in die Flotte eingetaucht und darauf mit IIilfe 
von Rollziigen iiber die Kufe emporgehoben und del' Luft ausgesetzt, da
mit das Indigotin sich wieder erzeuge und auf del' Faser niederschlage. 
Wahrend del' Untertauchung wird die Fliissigkeit gewohnlich mittelst einer 
hOlzernen Ruhrkrucke mit Imrzem Handgriff sanft bewegt. 

Eine andere Methode, Baumwollzeug zu farben, die fiir helle Nuancen 
angewendet wird, ist in Fig. 82 dargestellt. Man lasst die Stiicke tiber 
eine Reihe yon RoUen gehen, die auf einem hOlzernen, in die Kufe A ein
getauchten Rahmen angebracht sind. Beim Ausgangspunkte gehen die 
Stticke durch ein Paar Quetschwalzen, worauf sie, zum Zweck del' Oxy
dation, tiber ein ahnlichcs System von Rollen ausserhalb del' Kufe geflihrt 
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werden. Das ganze Verfahren ist zwei- bis dreimal zu wiederholen, je 
nach del' gewiinschten Tiefe del' Farbe. 

Nachdem die Stiicke die Kiipe verlassen haben, \Verden sie vorerst in 
kaltem vVasser gewaschen, um den losen Kalk und Indigo, welche etwa 
del' Obel'fHiche anhaften, zu entfernen; hierauf spiilt man sie in verdiinnter 
Schwefelsaure 3 - 5 0 B., urn das Calcium carbonat aufzulosen und weg
zubringen; endlich wird ausgewaschen und getl'ocImet. 

Aller in den Spiilgrubeu ausgewaschene Indigo sowie del' Bodensatz 
del' Kiipen selbst sollte in besonderen Tl'ogen gesammelt werden, urn 
daraus den Indigo wiedel'zugewinnen. 

Nach F. C. CalYert besteht del' Bodensatz cler Ferrosulfatkiipen zum 
grossen Theil aus einer unloslichen Verbindung von Indigotin und Eisen
oxydul, die einen voluminosen, flockigen, grUnen Niedel'schlag bildet. Aus 
dies em kann man das Indigotin durch Zersctzung in der Kalte mit starker 
Salzsaure wieder erhalten. 

Eine andere l\Iethode besteht darin, dass man das Kiipensediment 
mit Wasser vel'mischt und mit einem \Yohlfeilell, energischen Reductions
mittel, z. B. Aetznatron und Schwcfelal'sen (Opel'ment), kocht. Nach dem 
Absetzen wird die klare Fliissigkeit abgezogen, in einen auf hohem Niveau 
stehenden Tl'og gepum pt, und in einen gl'ossen Behalter abgelassen, wobei 
die Oxydation statttindet; das in diesem Behalter sich absetzende Indigotin 
wird gesammelt und gewaschen. 

Dureh Anwendung solcher ::\Iethoden lasst sieh del' Gesammtverlust 
an Indigo auf 2-3 Procent des urspriinglichen Ge\vichtes reduciren. 

Zmveilen wird das Baumwollzeug vor dem Einlegen in die Indigo
kiipe mit Catechubraun, Manganbister oder -braun oder einer blauen 
Nuance von Anilinschwarz gefarbt oder "grundirt". Dadurch erhalt man 
beim Ansfarben sehr tiefe blane Nuanccn mit weniger Indigo, als man 
ohne dieses Verfahren ge brancht Mtte . 

.Man beachte wohl, dass bei Anwendung von Anilinschwarz die Farbe 
an del' Luft leicht grUn wird. 

Um del' Farbc cincn Purpursehein oder ein voiles Aussehen zu ver
leihen, wird die kUpenblau geflirbte Baumwolle zuwcilen noch in einerver
diinnten Losung von J\Iethylgrlin odeI' J\Iethylenblau "liberfuI'bt" und olme 
auszuwaschen gctroclmet; weniger oft benutzt man hierzu Blauholzblau. 

235. Die ZillkstaubkiiIH~. Diese Kiipe wird hLtufig angewendet. Die 
Wirkung griindet "ieh auf die Eigenschaft des Zinkstaubes, bei Anwesenheit 
von Kalk das Wasser lcicht zu zersetzen unci sich mit des sen Sauerstoft' zu 
verbinden, wuhrend del' freigewol'clene Wasserstoft' da" Indigotin zu Indig
weiss redueirt, das in dem Leberschuss des Kalkes soglcich gelost wirel: 

Die Yerhaltnissmassigen 
variiren mit deren Qualitat. 
wendenden Indigos del' Fall. 

II u m mel, Fiirberei nnd Bleicherei. 

Mengen del' verschiedenen Ingrcdienzien 
Dies ist besonders bei c1el' Menge des anzu-

14 
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Die durch8cbnittlichen Quantitliten sind folgende: 

Wasser. 4000 Liter, 
Indigo 40 Kilo, 
Zinkstaub 20 

,~ 

GelOschter Kalk 20 
" 

Das Ganze wird im Laufe von achtzehn bis vierundzwanzig Stunden 
gelegentlich gut umgeriihrt und ist dann zum Gebrauch bereit. Kalk und 
Zinkstaub werden zugesetzt, wie es die Umstiinde erheischen. Die Kiipe 
ist ausserordentlich einfach, leicht zu controliren und hat sogar gewisse 
Vortheile iiber die Vitriolkiipe. In erster Linie reducirt sich del' Boden
satz auf ungefahr den siebenten Theil desjenigen der letzteren Kiipe, 
sodann wird bei Abwesenheit von Ferrosulfat die Bildung del' oben an
gefiihrten Verbindung des Indigotin mit Ferrosulfat unmoglich. 

Diese Kiipe kann daher viel la.nger gebraucht werden als die Vitriol
kiipe, ohne dass sie entleert zu werden braucht, und es findet kein oder 
wenig Verlust an Indigo statt. 

Del' Hauptfehler del' Kiipe ist, dass sie wegen einer continuirliehen 
schwachen Entwickelung von Wasserstoffgas leicht schlam111ig und schaumig 
wird. Es wird indessen kein Wasserstoff abgegeben, bis aller Indigo 
reducirt ist, so dass viel Schaum einen anwescnden Ueberschuss yon Zink 
anzeigt. 1st nur wenig Schaum vorhandell, so wird derselbe durch 111ehr
maliges kraftiges Aufriihren del' Kiipe und nachheriges Absetwnlassen 
entfernt; bei einem grossen Uebersclmss muss abel' vor dem Aufriihren 
eine fernere QuantUM Indigo zugesetzt werden. Nachdem man eine 
Stunde hat absetzell lassen, sollte die Kiipe zum Farben geniigend 
ldar sein. 

1st die Kiipe triibe, so ist das niimliche Gegenmittel anzuv~en

den, da die Ursache die niimliche ist. Die Kiipe lange Zeit stehen zu 
lassen, in der HofI'nung, dass sie sich kllire, ist von keinem Nutzen; del' 
Wasserstoffgehalt vermehrt sich, und die Kiipe wird noch mehr triibe. 
Die Fliissigkeit muss krliftig aufgertihrt werden, um den Wasserstoff aus 
dem Bodensatz zu entfernen. 

Das Farben muss vollendet sein, ehe die Fliissigkeit Zeit hat, wieder 
triibe zu werden. Die genaue Menge Zinkstaub, die man zu nehmen 
hat, um die Kiipe in wirksamem Zustande, abel' doch von den allge
gebenen Fehlern frei zu erhalten, lmnn nul' durch den Versuch bestimmt 
werden. 

Einige Farber finden es vortheilhaft, ungefiihr 12 - 20 Kilogramm 
Eisenbohrspline zuzusctzen. Diese wirkcn mechanisch, indem sie eine 
grosse und rauhe Oberflache darbieten, auf welcher del' Wasserstoff 
leichter frei wird, so dass eine klare Klipe leichter zu Staude kommt. 

236. Die Sulfitkiipe (Hydrosulfitkiipe). Diese Kiipe wird fUr 
Baumwolle genau auf die gleiche Weise angesetzt, ,yie fUr Wone (siehe 
S. 214). Die Baumwolle muss abel' in kalter Losung gefarht werden. 
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237. Anwendung aUf lVolle. Urn den Indigo auf's Aeusserste aus
zunutzen, wird derselbe unter ,Vasser gemablen und in Gestalt eines 
feinen Teiges del' Farhefiiissigkeit zugesetzt. Das Gefitss, in welchem die 
Reduction des Indigos und das Farhen VOl' sich gehen, ist ein grosser 
gusseiserner Kessel, ungefahr zwei :Meter breit und zwei Meter tief. Zum 
Fiirben loser, ungesponnener W oIle ist derselbe gewohnlich rund, zum 
Stiickfiirben abel' viel'eckig. Das Ganze ist von Mauerwerk umgeben, 
das so eingerichtet ist, dass del' obere Theil des Kessels von einem 
bohlen Raume oder Kanal umgeben ist, in welchcn Dampf eingefiihrt 
werden kann. Auf diese Weise kann die Flotte von aussen erwi'trmt 
und immer auf einer regelmiissigen Temperatur erllalten werden, ohne dass 
man Gefahr buft, dass del' Bodensatz aufgewiihlt werde. 

I 
B' 

! 

~ 
~ 

~~~=====:::~=--- ~-
Fig. 83. w.idkilpe. 

Wiihrend des Ansetzens del' Kiipe wird del' Inhalt entweder mit del' 
Hand mittelst cineI' Kriicke oder durch eine mechanisch in Bewegung 
gesetzte Vorrichtung, die auf dem Boden des Kessels angebracht ist, fort
wiihl'end aufgeriihrt. VOl' clem Fiirben giebt man dem Inhalt Zeit, sich 
zu setzen, da die Gespinnstfasern immer in del' Idaren Fhissigkeit gefarbt 
werden miissen. Das Aufwiihlcn des Bodensatzes wil'd wrhindert, indem 
man in den Kessel, in einer Tiefe von ungcfiihr einem Meter, eine "Trifft" 
einsetzt, d. h. eincn eisernen Ring odeI' einen Rahmen mit einem dariiber 
ausgestreckten N etz aus groben Schniiren. 

Die beigegebene Zeiclmung (Fig. 83) stellt den Verticaldurchschnitt eines 
gut eingerichteten Indigokessels zum W ollfiirbcn mit mechaniscllem Riihr
apparat etc. dar. A ist del' den Kessel umgebende Dampfraum, B die 
Dampfrohre zum Einfiihren des Dampfes, J das Trifftnetz, I die Abzugs
rohre; D ist eine befcstigte Stange als Triiger fiir die Riihrschraube c 
und den Kegel E. Die punktirten Linien zeigen die beweglichen 
Theile des IUlhrapparates; Gist eine starke holzerne Stange, die sich 

14* 
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leieht an den oberen Randern des Kessels befestigen Bisst; dieselbe tragt 
ein Paar Zahnrader und die Treibrolle H; Fist eine verticale Trieb
stange, die sich mit Hilfe des Leitkegels E leicht mit del' Schraube c 
verbinden !asst. Eine weniger kostspielige, abel' auch weniger solide Vor
richtung ist die, bei der das Gefass von Holz ist, und bei del' die 
Fliissigkeit von innen durch eine auf halbe Hohe llings den Wanden 
ffihrende spiralformige, lmpferne Dampfrohre erwarmt wird. Wenn die 
Ktipe nicht benutzt wird, so wird das Geniss mit einem holzernen Deckel, 
del' zur bequemeren Handhabung aus mehreren StUcken besteht, zugedeckt 
und zuweilen noch eine dicke Wolldecke dartiber gelegt, um eincn Yerlust 
an Warme und die Oxydation des reducirtell Indigos zu verhindern. Je 
nach den Substanzen, die zum Ansetzen einer Ktipe ftir Wollfarben ge
nommen werden, unterscheidet man: die W aid k ti P e, Pot a s c h e k ti P e , 
Sod a k ti P e, Uri n k ti P e, S u If i tk ti P e. 

238. Die 'Vai(lkllpe. Zum Ansetzen diesel' Kiipe in einem Gefasse 
von den angegebenen Dimensionen bl'aucht man folgende Substanzen: 
Indigo 15 Kilo; Waid 300 Kilo; Kleie 10 Kilo; Krapp 2 - 15 Kilo; 
trockenen gelOschten Kalk 12 Kilo. Die Ktipe wird vorerst theilweise 
mit Wasser gefiillt, del' zerstossene Waid zugesetzt, das Ganze gut UJ1l

gertihrt und bis auf 50 - 60 0 C. erwarmt. Diese Temperatur wird viler
undzwanzig bis dreissig Stunden beibehalten und das Umriihren in 
Zwisehenraumen wahrend del' zwei ersten Stullden wiederholt. Del' gut 
zerriebene Indigo, sowie die Kleie, dcr Krapp und etwa die Halfte des 
Kalkes werden jetzt zugcsctzt; nachdem man das Ganze gut aufgeriihrt, 
bedeckt man die Kufe und lasst es zwolf bis vierundzwanzig Stul1llen stehen. 

In diesel' Zeit hat gewohnlich die Glllirung gut angefangen. Man er
kennt dies an den folgenden Merkmalen: die OberfHiehe del' Flotte be
deekt sieh mit einem kupferigblauen Hllutchen, del' "Blume". Bei schwachem 
Bewegen del' Flussigkeit sieht man, dass dieselbe eine grunlichgelbe Farbe 
hat, die mit blauen Adem odeI' Strichen wieder erzeugten Indigos durch
zogen ist; del' Geruch del' Kiipe ist im Ganzen ein angenehmer. Wird 
die Bodenschicht del' Flotte aufgeruhrt, so steigt ein leichter Schaum an 
die Oberfiache, und wenn ein Theil des Bodensatzes mittelst del' Krueke 
heraufgebracht wird, so sieht man, dass sieh derselbc in schwacher 
Gahrung befindct und etwas sauer riecht. Ein Stuck W oUe, das man 
auf kurze Zeit in die Flussigkeit eintaucht und dann del' Luft aussetzt, 
farbt sieh blau. AIle diese Merkmale deuten darauf hin, dass die Gah
rung auf befriedigende Weise VOl' 8ich geht, und man hat dieselbe jetzt 
nul' stetig zu erhalten und zu controliren, indem man die Temporatut' 
auf 45-50° C. Mit, jede zwei odeI' drei Stun den den achtcn bis yierten 
Theil des noch iibrigen KnJkcs zusetzt und nach jedcm Zusatz den 
ganzen Inhalt des Gefasses krllftig umruhrt. 1m Laufe del' nachsten 
12 - 24 Stunden ist die Kupe zum Gebraueh fertig, vorausgesetzt, die 
Giihrung sei weiter gtinstig verlaufen. Man verhindert eine ubermllssige 
Gllhrung dureh zeitigen und passenden Zusatz yon Kalk; cine tra,ge 
Gllhrung winl dagegen durch ferneren Zusatz VOll Kleie beschleunigt. 
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Die Fal'bekraft del' Kupe wil'd dadul'ch beibehalten, dass man mch jedem 
Tagewel'k neue Mengen Kalk und Kleie sowie jeden anderen Tag 5 - 8 
Kilo Indigo zusetzt und dabei Sorge tragt, dass die Temperatur del' 
Flussigkeit auf etwa 50 0 C. steht. Nach drei bis vier Monaten, oder 
wenn uberhaupt del' Dodensatz so voluminos wird, dass es schwierig ist, 
genug Platz zum Flirben in del' ldaren Flussigkeit zu finden, wird kein 
weiterer Zusatz von Indigo mehr gemacht; die Kupe winl dann zum 
Hellblaufarben benutzt, und wenn deren farbende Kraft erschopft ist, so 
wird del' ganze Inhalt abgelassen. Die Waidkupe giebt volle und glanzende 
Farben und dient fUr helle wie dunkle Nuancen von mau; sie ist die 
in England zum W ollfllrben am meisten angewendete Kiipe. 

239. Potaschektipe. Diese Kiipe wird mit folgenden Ingredienzien 
angesetzt: Indigo 10 Kilo; Krapp 2-5 Kilo; Kleie 2-5 Kilo; Potasche 
10-15 Kilo. Die Kleie und del' Krapp werden mit Wasser 3-4 Stun den 
lang auf einer Tempel'atur von 80-100 0 C. gehalten, worauf die Potasche 
zugesetzt und aufgelost wird; die Fliissigkeit lasst man bis anf etwa 40 0 C. 
erkalten. Del' gemahlene Indigo wird sodann zngesetzt, das Gauze gut 
aufgeriihrt und wahrend 48 Stun den del' Gahrung iiberlassen, wlihrelld 
welcher Zeit man, je nach etwa 12 Stunden, gelegentlich einmal aufriihrt. 

Die Merkmale eines gesunden Gahrungsznstandes in del' Potasche
kiipe sind den bei del' Waidkiipe beobachteten ahnlich. 

Da die stickstoffl'eiche Substanz Waid kein Destandtheil del' Pot
aschekiipe ist, so kommt diese Kiipe weniger leicht aus del' Ordnung 
als die Waidkiipe nnd ist iiberhaupt Ieichter zu behandeln. Dieselbe 
farbt auch rascher als die Waidkiipe, giebt tiefere, abel' matt ere Schat
tirungen von man, nnd es wird nicht so viel Farbe durch Walken mit 
Seife und schwachen Alkalien vom gefarbten Material entfernt. Die Kiipe 
ist am besten geeignet fiir sehr dunkle Schattirungen von Blan. Un
gesponnene Wolle, die in diesel' Kiipe gefarbt wurde, muss nachher im 
Wasser tiichtig ansgewaschen werden, sonst ist sie schwer zu verspinnell. 

240. Die So(lakti]le (deutsche Kiipe). Diese Kiipe wi1'd mit 
folgenden :Mate1'ialien angesetzt: 10 Kilo Indigo; 60 - 100 Kilo KIeie 
(odeI' dafiir 10-15 Kilo :Melasse); 20 Kilo Krystallsoda; 5 Kilo ge-
10schte1' Kalk. 

Die KIeie wird vorerst 2 - 3 Stundell mit dem Wasser gekocht, die 
Fliissigkeit sodann auf 40 - 50 0 C. abgekiihlt; dann die iibrigen Ingre
dienzien zugesetzt, das Ganze gut umgeriihrt und wahrend 2 - 3 Tagen 
del' Gahrung iiberlassen, mit nur gelegentlichem Umriihren. Wahrend des 
Fortschreitens del' Gahrung werden nach Bediirfniss von Zeit zu Zeit 
Kalk und Soda hinzugefiigt. Nach dem Gebrauch zum Farben wird die 
Kiipe mit Indigo, Soda und Kalk erganzt. Diese Kiipe ist wohlfeiler als 
die Potaschekiipe wegen des hOheren Preises del' Potasche; auch halt 
sie langeI' an. Sie kommt jedoch leichter aus del' Ordnung, ist abel' den
noch immer leichter zu fiihren als die Waidkiipe. 

241. Die Urinktipe. Diese Kiipe, obschon von minderer Wichtigkeit, 
ist zu Arbeiten im Kleinen geeignet. Sie wird da benutzt, wo das Farben 
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von Kii.penblau nul' gelegentlich oder in verhtiJtnissmassig geringer Aus
dehnung vorkommt. Dieselbe wird folgendermaassen angesetzt: Man setzt 
zu 500 Liter gefaultem Urin 3-4 Kilo Kochsalz und halt die l\Iischung 
unter ofterem Umrii.hren wahrend 4-5 Stunden auf 50-60 0 C.; dann setzt 
man 1 Kilo Krapp und 1 Kilo gemahlenen Indigo zu, rii.hrt gut auf und 
ii.berlasst das Ganze der Gahrung, bis del' Indigo reducil't ist. In dieser 
Kii.pe lost sich das Indigweiss in dem AnU1l011iumcarbonat, das aus del' 
Zersetzung yon Harnstoff, einem im U rin enthaltenen Korper, entsteht. 

242. Hydl'osulfitkiipe 1) (Sulfitkiipe). Das wirksame Reductions-
mittel in dieser Kii.Re ist eine Losung von unterschwefliger Saure (HS02 

odel' H2S20 4), die durch Einwirkung von Zink auf eine Losung von 
schwefliger Saure nach folgender Gleichung erhalten wird: 

2H2SOg + Zn = 2HS02 + Zn(OH)2' 
In der Praxis Hisst man das Zink anstatt auf schweflige Saure auf 

eine concentrirte Losung von Natriumbisulfit einwirken, in welchem Fane 
die Reduction etwas verwickeltel' ist, da sich eine Losung yon unter
schwefligsaurem Natron und Zinknatriumsulfit bildet, welch' letzteres sich 
abscheidet : 

Zn + 4NaHSOg = ZnSOg + Na2SOS + Na2S20 4 + 2H20. 

Die Reduction des Indigotins zu Indigweiss durch das saure unter
schwefligsaure Natron wird durch folgende Gleichung erkbrt: 

C16H10N202 + Na2S20 4 + 2NaHO = C16H12N202 + 2Na2SOg 
Indigotiu. Illdigwciss. 

Es ist nicht gebrauchlich, den Indigo in jcder Kufe besonders zu 
reduciren, sondern man bereitet sich eine sehr concelltrirte Losung von 
reducirtem Indigo und benutzt dies en Yorrath beim Ansetzen und Erganzen 
del' Kii.pen. 

Das Ansetzen del' Sulfitkii.pe geschieht in drei Phasen: 
1) Die Darstellung von untersclnvefligsaurem Natron nach obiger 

Gleichung; 
2) die Verwandlung dieses Salzes in neutrales Salz durch ThIischen 

mit Kalk; 
3) das Mischen dieser Losung mit Indigo und einer ferneren Quan

titat Kalk, um sich die Yorrathslosung von reducirtem Indigo zu ver· 
schaffen. Fig. 84 stellt einen geeigneten Apparat dar, um die zwei ersteren 
Operationen auszufuhren. 

1) Ein mit einem Rii.hrer versehenes Gefass, das sich hermetisch ver
schliessen lasst, wird mit kloinen Rollen Zinkblech gofUllt, dann mit 
Natriumbisulfit von 31 0 B. aufgefUllt und mit schwefliger Saul'e gut ge
sattigt. Die Grosse des Gefassos sollte sich Hach del' zu sofortiger Ver
wendung kommenden :Menge Hyposulfit rich ten , so dass man dasselbe 
ganzlich mit Zink anfii.llen kann, UI1l die Oxydatioll soviel wie moglich zu 
vermeiden. .Man lasst das Zink und Natriumbisulfit wenigstens eine Stunde 

1) Die Bezcidmung IIydl'osulfit hat sieh in del' 'l'echnik eingebiirgert; del' 
wissenschaftlich l'ichtige Allsdrnck ist abor H y po s u 1 fi t. 
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auf einander cinwirken, il1dem man von Zeit zu Zeit ul11riihrt. Das 
so entstandene unterschwefligsaure "Xatron steht bei 34 0 13. uml muss 
wegen seiner leichten Zersetzliehkeit sofort verbraucht werden, entweder 
zum Redueiren von Indigo oder zur Bel'eitung des neutralen Salzes. Eil1 
Liter Natriumbisulfit YOll 31 0 n. verlal1gt 100-125 Gramm Zink, wovon 
sich etwa 50 Gramm wahl'end del' Operation lOsen. Man kann statt des 
Zinkbleehs granulirtcs Zink oder Zinkstaub anwendcn, abel' das granulil'te 
Zink halt beim Leeren des Gefasses viel yon del' FILlssigkeit zurLlek und 
ist nieht leieht zu wasehen. Zinkstaub ist vielleieht die beste Form; er 
ist abel' in seiner Zusammensetzung sehr veranderlieh, und wegen seiner 
Feinheit erhitzt sieh die Fliissigkeit wahrend des lYIisehens bedeutend, was 
immer die Gefahr mit sieh uringt, dass sieh ein Theil des Hyposulfits 
zersetzt. Sobald das Hyposulfit abgezogen ist, 
muss das Zink mit Wasser gespiilt werden, 
und wenn dasselbe nieht sogleieh wieder an
gewendet wird, so muss das Geftlss mit Wasser 
angefiillt werden, Ulll eine Oxydation des 
Zinkes rnogliehst zu vermeiden. 

Soli eine frisehe Menge Hyposulfit bereitet 
werden , so wird das Wasser abgezogen und 
das Zink ausgespiilt, zuerst mit Wasser, das 
mit Salzsaure sehwaeh angesauert ist, nachher 
mit rein em Wasser. Die bei del' vorhergehen
den Operation aufgeloste geringe Menge von 
Zink wird dureh Zusatz frischen Zinkbleches 
erganzt, Natriumbisultit dazu gegossen und die 
besehriebene Operation wiederholt. 

2) Um das leicht zelsetzliche saure Hypo
sulfit, das man auf diese 'Veise crhalten hat, 
in das stabilere neutrale Salz zu Yerwandeln, 
zieht man dasselbe in ein zweites Gefass B 

Fig. 84. App.rat zur Darstellung der 
Hy posul fitfl ussig keit. 

au, wo es mit Kalkmilch gemischt wird, welche Zinkoxyd und Calcium
sulfit niederschlagt. Auf ein Liter Hyposulfit von 34 0 B. kommen etwa 
460 Gramm Kalkmilch, die 200 Gramm gebranntcn Kalk pro Liter ent
halt. Die l\1ischung wird gut aufgerLlhrt und nach dem Absetzen die 
klare Flilssigkeit abgezogen. Man el'hlilt ein grossercs Quantum, wenn man 
die Fliissigkeit durch eine Filterpresse gehen ltisst. Das Gewicht del' so 
erhaltellen neutralen Hyposulfitlosung ist ungeLihr das namliehe wie das 
del' urspriinglichen Natriumbisulfitlosung und hat eine Dichte von 22 0 B. 
Es ist am rathsamsten, die Losung so bald wie rnoglich zum Heduciren 
von Indigo zu ~ebrauchen und davon nicht mehr zu machen, als man ZUlll 

sofortigen Gebrauch nothwendig hat. Hat man zu viel Losung und muss 
ein Theil davon einige Zeit aufbewahrt werden, so ist dieselbe durch Zu
satz von ein wenig Kalk allmlisch zu machen. 

3) Die Losung reducirten Indigos auf Vorrath wird bereitet, indem 
man folgende l\IiscllUng auf 70-75 0 C. erwarmt: 1 Kilo Indigo, 1-1,3 
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Kilo Kallnnileh (200 Gramm gebrannter Kalk auf 1 Liter Wasser), 80-

viel neutrales Hyposulfit yon 22 0 B. als man aus 8-10 Kilo Natriumbisulfit 
erhalt. Del' Indigo redueirt sich rasch und vollstandig, und man erhiilt 
eine verhiiltnissmassig klare, grtinlichbraune Losung, wovon 10 -15 Liter 
ungefahr 1 Kilo Indigo enthalten. 1st nieht gentigend Kalk vorhanden, 
so wird ein Theil des Indigweiss nieht aufgelost und bleibt als diehter 
weisser Niederschlag im Rtickstand. Beim Ansetzen einer Sulfitktipe wird 
die Kufe vorerst mit ,crasser von 50 ° C. angeftillt; yon der Yorrathigen 
concentrirten Losung reducirten Indigos wird alsdann eine gentigende 
QuantiUit hinzugeftigt, um die Ktipe auf die gewunschte Starke zu bringen, 
und da kein Bodensatz yorhanden ist, kann das Flirhen sogleich VOl' sich 
gehen. Die Farbekraft wird auf del' riehtigen Hohe erhalten, indem man 
von Zeit zu Zeit neue Mcngen von Yorrathslosung beifugt. Die Flotte 
muss immer einen Ueberschuss von Hyposulfit enthalten, eine gelbe Farbe 
haben und ldar sein. 

Findet aus irgend einer Ursache eine tibermassige Oxydation des 
Indigweiss statt und wird die Flussigkeit grtinlich, so muss etwas mehr 
Hyposulfit und mogJicherweise auch etwas mehr Kalkmilch zugesetzt und 
das Ganze auf 70-75° C. erwarmt werden, damit die Reduction des 
Indigos beschleunigt und die normale gelhe Farbe wiederhergestellt werde. 
Beim wirklichen Gebrauch del' Ktipe nimmt del' Alkaligehalt der Fltissig
lwit zu, und man Hiuft Gefahr, dass sowohl die Farbe als die Faser 
Schaden erleidet; es ist daher rathsam, den U eberschuss an Alkali von 
Zeit zu Zeit l11ittelst Zusatzes geringer l\Iengen Salzsaure zu neutralisiren. 

243. Felllel'hafte ZustHIHle (leI' Imligokii}lell. Alle Giihrungs
kii.pen sind S10rungen unterworfen, wodureh dieselben mehr odeI' weniger 
unbrauchbar werden. Die nachtheiligste S10rung wird verursaeht, wenn 
nieht genug Kalk zugesetzt wird, in welchem Falle die Gahrung il11l11er 
starker wird; lasst man diese zu weit fortschreiten, so wird dadurch del' 
Indigo ganzlich zers1Ort. 

Man erkennt dies en fehlerhaften Zustand aus folgenden l\Ierkl11alen: 
Die Blume verschwindet, die Flotte hat ein trubes Aussehen und 
giebt einen sehr unangenehl11en Gerueh von sich; ihre Farbe ist ein 
schmutziges Rothlichgelb und sie hat dio Eigenschaft erlangt, einen 
darin eingetauchten, indigblau gefal'bten Tuchlappen allmahlieh zu ent
farben. 

Das einzige Gegenmittel, das in einem sol chen Falle angewendet wer
den kann, besteht darin, dass man die Flotte auf 90 ° C. erwarmt und 
Kalk odeI' Potasche etc. zusetzt, je nach del' Art der Kupe. Kann hier
durch del' Gahrung nicht Einhalt gethall werden, so ist die Ktipe "ver
dorben". Die Waidktipe ist diesem Fehlol' am meisten unterworfen wegen 
des gross en Gehaltes an stiekstoffhaltiger Materie. 

Ein anderer fehlcl'hafter Zustand entsteht durch zu starken Gebrauch 
del' Kiipo, d. h. wenn man zu viele Stucke rasch nach einander darin 
farbt. Unter diesen Umstanden wird das Aussehen del' Kiipe sohr uhn
lich del11 bei del' erstbeschriebenen SWrung, abel' die Flotte rieeht schwaeh 
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nach Ammonia1\. Eine so gesttirte Kiipe giebt viel blassere Farben als 
eine im normalen Zustande befindliche. Um dies en Fehler zu heben, ist 
es rathsam, zuerst etwas Kalk - man konnte sich in del' Fal'be geUiuscht 
haben -, dann nach einiger Zeit etwas Waid zuzusetzen und die Kiipe 
zu erwarmell, um dadurch womoglich eine l'asche Reduction des llieder
geschlagenen Indigos zu bewirken und den in die Kiipe eingefiihl'ten 
Uebel'schuss von Sauel'stoff zu entfernen. Eine schneller zum Ziele fiihrende 
Methode besteht darin, dass man eine geringe Menge Fel'l'osulfat zusetzt 
und sodann die Fliissigkeit tiichtig aufriihrt. 

Ein dl'itter Uebelstand wird durch Anwesenheit eines Ueberschusses an 
Kalk in del' Kiipe verul'sacht, da dadurch das Indigweiss niedel'geschlagen 
wird. In diesem Faile nill1111t die Flotte eine dunkelbl'aune Fal'be an, 
und der gesunde Gerueh sowohl als die blaue Blume verschwinden. Wird 
diesel' Fehler l'eehtzeitig bemerkt, so kann man denselben dadurcb wieder 
gut machen, dass man von Zeit zu Zeit eine geringe Menge (ca. 250 
Gramm) Ferl'osulfat oder verdiinnte Sehwefelsaure zusetzt und aufriihl't. 
Durell einen solehen Zusatz wil'c! der Kalkiibersehuss als Calciull1sulfat 
niedel'geschlagen. 

244. Das }'lil'llell in (lfl' Illllig·okiipe. Die beim Ansetzen, Ge
braucllen nnd nachherigen Bebandeln del' Indigokiipe notbigen Operationen 
sind an und fiir sich sehr einfach; abel' die Gahrungserscheinungen 
sind meist so ausserordentlich vel'wickelt und so wenig aufgeklart, 
dass man nul' durch langere El'fahl'ung und genaue Beobachtung in den 
Stand gesetzt wil'd, die charakteristischen Merkmale der sehr vel'
schiedenen Zustande, welche die Kiipe annelnnen kann, auf den erstell 
Blick ;.m erkennen. 

W ollenes Material jeder Art muss immer gut mit Wasser abgekocht 
und dal'auf sofort in lauwarmes \Vasser gcbracht und gequetscht werden, 
bevor man dasselbe in die Indigokiipe einfiihrt. Nie soll man dasselbe nach 
dem Abkochen in unregclmassigen Haufen liegen lassen, da dies ein unglei
ches Ausfarben zur Folge hat. Diese Durclmassungs-Operation beschleunigt 
nieht nul' die Absorption del' Flottenfliissigkeit durch das Material, sondern 
bewil'kt aueh eine gleichmassigere Farbung und verhindert die Einfiihrung 
einer grossen Quantitat Luft in die Kiipe, wodurch das Indigweiss oxydirt 
und ein Niederschlag von Indigblau gebildet wiirde, der nur meehanisch 
und lose auf del' Obertlache des Materials anhaften wiirde. VOl'hcr mit 
Seife gewalktes Tuch muss gut mit Wasser abgekocht und ausgewaschen 
werden, um jede Spur von Seife zu entfernen, da eine nachlassige Be
achtung dieser V orsicht - wegen cines Niederschlagens yon Kalkseife auf 
dem Tuche, welche als klebrige Substanz die \Yirkung eines Schutzpapps 
ausiibt - eine wolkige oder unregelmassige Farbung zur Folge hat. Ehe man 
mit dem Farben beginnt, muss das blane Hliutchen auf der Oberflache del' 
Flotte jedesmal abgerahmt werden, um zu verhindern, dass durch das
selbe auf dem Material unregelmtissige Flecken entstehen, was besonders 
beim Stiickfarben leicht eintritt. 
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Lose ·Wolle wil'd mit IIilfe von Staben in dem libel' del' Tl'ifft liegen
den Theil del' Flotte langsam hin und her bewegt, indem man zugleich 
sorgfaltig vel'meidet, dieselbe libel' die Obel'fiache zu bringen, und damit 
del' Luft auszusetzen. Lose Wolle Hisst sich am besten in einer Klipe 
farben, die noch in schwaeher Gahl'ung begriffen ist. Nachdem man die
selbe die nothige Zeit in del' Klipe beal'beitet hat, um die gewlinschte 
Intensitat del' Farbe hervol'zubringcn (20 :Minuten bis 2 Stunden), wird 
sic herausgenommen, in Siicke aus starkem Schnurnetz gebracht und del' 
U ebersehuss an Fllissigkeit gut ausgewunden. Die Wolle wird sodanu auf 
Haufen geworfen und bleibt del' Luft ausgesetzt, bis sich die blaue Farbe 
vollkommen entwickelt hat. Die gefarbte W o11e wird hierauf gut mit Wasser 
ausgewaschen (das schwach mit Schwefelsaure odor Salzsaure angesiiuert 
ist), um lose anhaftenden Indigo und aIle aus del' Klipe absorbirten 1Os
lichen Stoffe zu entfernen, sowie auch aIlfaIlig anhaftendes Calcium car
bonat aufzu1Osen. Diese Behandlung beugt dem grauen Schein VOl', den 
das Blan sonst beim Troeknen annimmt und verleiht del' Parbe gros~eren 
Glanz. Die Saure muss selbslverstandlieh VOl' dem Troclmen vollstii.ndig 
durch Auswaschen entfernt werden. 

Beim Parben von TVollengarn wird jeder Strtihn in del' Klipe 
eine kurze Zeit besonders bearbeitet, sofort ausgcwunden und zum Oxydiren 
auf den Boden geworfen. Um dunkle Nuancen zu erzielen, muss del' 
ganze Process mehrere :i\Iale wiederholt werden. Die nachfolgenden 
Operationen des Wasehens etc. sind die numlichen wie beilll Parben von 
loser Wolle. 

vVollenes Tuch wird, nachdem os, wie schon angodeutet, gekocht und 
abgeklihlt ist, in del' Flotte libel' del' Trifft mit Hilfe von Doppelhaken, 
deren jeder Arbeiter zwei flihrt, hin und her bewegt. Wahrend del' 
ganzen Manipulation muss das Tuch nie liber die OberfHiche del' Fllissig
keit emporgehoben werden, Ulll eine unregelmlissige Oxydation und damus 
erfolgende ungleiche Farbung zu vermeiden. Die Dauer des Farbens kann 
zwischen 20 l\Iinuten bis 2 Stunden variiren, je nach del' Farbekraft del' 
Klipe, del' Dichte des Tuches und del' Tiefe del' verlangten Farbe. Da 
dickes und dicht gewebtes Tuch von del' Klipen10sung nicht so leicht 
und vo11standig durchdrungen wird, so bedarf die Behancllung solehen 
Tuches Hingerer Zeit, als wenn das Tuch di1nn und lose gewebt ist. In 
vielen gut angeordneten Farbereien wird das Hin- und Herbewegen des 
Tuches in del' Flotte mittclst einer besonderen Vorrichtung bewirkt. Diese 
besteht im 'Vesentlichen aus einem Gerlist, das als Trager fiir ein Paar 
etwas unter del' Oberfiache del' Flotte liegender Quetschrollen dient. Das 
zu farbende Tueh wird ausgelegt und an den Enden zusammengenaht, so 
dass dasselbe ein breites, endloses Band bildct. Dieses Band wird nun so 
lange durch die Flotte und zwischen dell Rollen hindurchgezogen, bis die 
verlangte Farbennuanee erreicht ist; die Quetschrollen sind mit dieM an
liegenden Abstreieheisen versehen, die ein Aufwinden des Tuches auf die 
Rollen verhindern, und an dem Gerlist sind hiilzerne Leitpfloeke angebracht, 
um einen gleichmassigen, nicht seitlichen Gang des Tuehes zu bewerkstelligen. 
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Die Quetschrollen werden entweder mit del' Hand oder durch Dampfkraft 
getrieben. 80lchc Maschinen geben cine viel regelmiissigere Arbeit, und 
man ist bei dickem 'ruche viel sicherer, dass die Farbe den Karpel' des 
Gewebes vollsUindig durchdringt, da man den Druck del' Walze beliebig 
reguliren kann. 

Um cine genaue Nuance dUllkelblau zu fltrben, wird das Tuch in 
einer starken Kiipe bearbeitet, bis ein mau herauskommt, das etwas heller 
ist als das verlangte. Das Tuch wird sodann aus del' Kiipe herausge
nommen und die Farbe all derLuft VOllStallllig zur Entwickelung gebracht, 
worauf dieselben Operationen in einer schwacheren Kiipe wiederholt ,ver
den, bis die verlangte Nuance erreicht ist. 8011 eine helle Nuance yon 
Blau hergestellt werden, so boarbeitet man das Tuch sogleich in einer 
sehwachen Kiipe wiihrelld del' erforderlichen Zeit. Das Tuch flirbt sich 
am besten in eiller Kiipc, in del' die Gahrung sehr massig VOl' sicl! geht. 
Nach clem Farben muss lIas Tuch in gesauertem Wasser ausgespiilt und 
gut ausgewaschen werden, wie bei del' Behandlung loser Wolle angegeben 
wurde. Um jcdc Spur allfallig lose anhaftenden Indigos zu entfernen, 
walkt man das Tuch tiichtig mit Seife und Walkererde, bis das ausge
riistete Stiic};: auf eincm weissen Taschentuche, selbst wenn man es stark 
clamit reibt, keine FarlJUng zuriickHlsst. VOl' dem Walk en ist es vortheil
haft, die Waare in einer Losung von Alaun odeI' einer solchen von 
Kaliumbichromat uncl Weinsaure zu kochen. Diese Operation macht die 
Farbe nicht nul' lichtechter, sondern bewirkt aueh, dass dieselbe weniger 
leicht absclllllutZt. In del' Regel lasst man den wahrend des Walkens 
entfernten Indigo zu Grunde gehen, abel' derselbe kannte wahrscheinlich 
aus clem Absatz del' Walkmaschinen ZUlU grossen Theil wiedergewonnen 
werden, und zwar durch eine Waschmethode, die sich auf den Unterschied 
des specitischen Gewichts del' \Valkererde und des Indigotins griinclet; 
odeI' man konnte das Sediment mit cinel' Losung von FerrosuJfat nnd 
Kalk Yermischen, absetzen lassen, die klare Losung yon rcducirtem Indigo 
abziehen, dies8n oxydil'en und den wiedererlangten nnll iliedergeschlagenen 
Indigo sammeln. 

\Venn man das Tuch nach dem Fiirben und Auswaschen mit Barwood, 
Sandelholz oder Camwood koeht, so soll das Blau bl'sser tixirt und lichtechter 
sein als ohne dieses Verfahren; es ist clem Ah bleichen an den Schnittkanten 
nicht so stark unterworfen. Ein halbstiindiges lHimpfen cler Waare macht 
das Blau etwas mehr yiolett abel' cchler gegcn das Licht. Wenn kiipen
blaue Stiicke nach dem Farben mit Alann nnd ~Weinstein gekocht werden, so 
"'erden sie dadurch etwas blasser, abel' auc!t lic!ttechter, so dass del' schliess
licho Gewinn den anfilnglichen Verlust weit iibertl'ifIt. Dem Lichte aus
gesetzt, nimmt Kiipenblau einen violetten Ton an. Wil'd clie Waare nach delll 
Flirben, Answaschen etc. mit Alaun und ,Veinstein grl(Qcht nnd hicrauf eine 
halbe Stunde gediimpft, so wird cladurch die Farhe nul' wenig abgeschwacht, 
und man erhalt die grosste Echtheit gegel1 das Licht. Anf diese Weise 
behandelt, "'in1 die Farbe waltrend del' erst en flinf Monate, die sie clem 
Lichte und del' Luft ausgesetzt ist, clunkIer unc! hat am Ende des JahrE'S 
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dieselbe Nuance wie im Anfang. Aus diesen Thatsachen lasst sich ent
nehmen, dass bei braun en und grunen Farben mit indigblauem Grunde etc. 
das Farben in der vYaidkiipe dem Beizen und Ftlrben der hinzukommen
den Farben vorhergehen soll. 

245. Ant~'endtl11g auf Seide. Seide wird jetzt solten mit Kupenblau 
gefarbt. Der Kalk macht die Seide gem rauh und bruchig, daller ist 
es besser, die Soda- oder Potaschekupe oder noch besser eine solche 
Kupe anzuwenden, in welcher del' Indigo durch Zinkstaub und Ammoniak 
reducirt ist. 

246. Illlligoextract, Illdigcal'lllill ClGHsN202(HS03)2' Diesel' 
Farbstoff ist das Product dol' Einwirkung von concentrirter SchwefelsiIure 
auf Indigo. 

247. Anwenclung auf Baumwolle. Indigoextract hat keine Affinitat 
zu Baumwolle, und kann zum Fiirben del' letzteren nicht benutzt werden. 
Derselbe wird abel' zuweilen in dol' Bleicherei zum SchOnen angewendet. 

248. Anwendung auf ·Wolle. Das mittelst Indigextract und Indig
carmin auf Wolle gefarbte Blau nennt man zuweilen "Sachsisch - Blau" . 
Es ist dies eine viel lebhaftere Farbe als die mittelst del' Indigokupe 
erhaltene, abel' bei Weitem nicht so echt gegen das Licbt odeI' gegen Scife 
und schwache Alkalien. Dieselbe halt daber das Walken nicht gut aus.Mit 
den obengenannten Farbstoffen muss dio Wolle immor in einem sauren Bad 
gefarbt werden. Wenn ein saurer Extract, d. h. cine viel freie Schwefol
saure enihaltondo Indigotindisulfosaure angewondet wird, so ist ansgar dem 
Extract selbst kein anderer Zusat~ zum Fiirbebad nothwendig. Die Wolle 
kann Lei 40-50 0 C. eingelegt ,verden; sodann wird die Temperatur des 
Bades im Laufe einer halLon Stunde allmiihlich bis ZUlll Siedepunkt er
Mht und das Farben eine weitere halbo Stunde fortgesetzt. Farbt man bei 
70-80 0 C., so erhalt man ein reineres Blau, abel' die Farbung wird leicht 
ungleich und gefleckt. Kochen macht die Farbung gleichmassig, abel' die 
Nuance wird dadurch gruner. ,Yird Indigearmin, d. h. das Natriumsalz 
der Indigotindisulfosaure, angewendet, so hat man dem Filrbebad, ausser 
dem Farbstoif, 5-10 Proeent Schwefelsaure yon 66 0 B. bei,mfugen, die 
sieh mit dem Natrium verbindet, wodurch die Farbsaure frei wird. Ohne 
diesen Zusatz wurde sich die volle Farbekraft des Indigcarmin nieht ent
wickeln. Ein Zusatz von 10 - 20 Procent Nairiumsulfat zu dem Farbe
bad nebst der Schwefelsiiure hat die Wirlmng, die Farbung gleichmassig 
zu machen. Zuweilen setzt man dem Bade aueh Alaun zu, um die \Volle 
leieht zu beizen und die Anwendung von Blauholz und anderen poly
genetischen Farbstoffen zu ermogliehen. 

249. Anwenclung auf Seide. Man flirbt bei einer Temperatur von 
40-50 0 C. in einem Bade, das mit Sehwefelsaure angesauert ist und die 
nothige Menge Indigcarminli.isung enthiilt, um die yerlangte Ticfe des 
Farbentones hervorzubringen. 

Eine andere Methode besteht darin, dass man die Seide zuerst wahrend 
einer zwolfstundigen Eintauchung in einer Losung von 25 Procent Alaun 
beizt, sodann, ohne auszuwasehen, in einer Losung von Indigcarmin auf 
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Zusatz von circa 10 Procent Alaun zum Farbebad farbt. Wird ein 
krachender Grift· verlangt, so muss noch etwas Essigsaure odeI' 'Veinstein 
zugesetzt werden. 

In diesem Fa11e wirkt del' Alaun in keiner IN eise als Beize fiir den 
Indigcarmin, aLer er macht es moglich, auf Zusatz von Cochenilleabsud 
zum Farbebad die Nuance zu rothen odeI' sogar eine ,-iolette Farbe hervor
zubringen; auf ferneren Zusatz von Abkochungen von GelLholz, Blauholz, 
Orseille etc. kann man verschiedene Nuancen, wie grau, he11- und dunkel
braun etc., erhalten, je nach del' lVIenge des jedesmal angewendeten 
Farbstoffes. 

Setzt man dem Farbebad eine Abkochung von 10-20 Procent Blau
holz zu, so erhalt man eine dunkle Nuance von Blau; cin zu grosser Zusatz 
von Blauholzdecoct ist abel' zu vermcidcn, weil dadurch die Farbe leicht 
matt wird. Die wirksamste Methode, die mit mauholz erzeugte Farbe 
derjenigen aus Indigcarmin hinzuzufiigen, besteht darin, mit beiden Farb
stoffen in besonderen Biidern zu farben. 

Blauholz. 

2;)0. Dieses Farbholz besteht aus dem Kernholz von H a e mat 0 -

x Y 1 0 n cam pee h i an u m, cinem in Centralamerika wachsenden Baume. 

251. Anwendung auf Bawmcolle. Del' hauptsacl!liche Gebrauch von 
Blauholz in del' Baumwollftirberei ist zur Erzeugu\lg schwarzer und grauer 
Farben; dasselbe kann abel' auel! zu Purpur, Blau und zahlreichen zu
sammengesetzten Farben dienen. Mit anderen Farbstoffen wird es zur 
Erzielung zahlreicher zusammengesetzter Nuaneen benutzt, wenn man eine 
dunklere Farbe odeI' cinen mehr blauen Ton hervorbringen will. 

252. Blauholzsclnvarz. Die Methode, ein Blauholzschwarz zu er
zeugen, besteht wescntlich im Deizen del' Daumwolle mit einem Eisensalz 
und nachherigem F~irben mit Ginem Absud von mauholz. Diese einfache 
Methode wird in zahlrcichen Moditicationcn angewendet, abel' das Princip 
bleibt immer das gleiche. 

Uill die Baumwolle zu beizen, Imnn man dieselbe in einer kalten 
Losung von holzessigsaurem odeI' salpetersaurem Eisenoxyd von et\Ya 3,5 0 n. 
bis zur vollstandigen Sattigung tIurcharbeiten; nach clem AUS(Iuetschen wirtI 
das Eisen durch Behandlung tIes Materials in einem kalten, schwachen Bade 
von Natriumcal'bonat odeI' Kalkmilch tixirt; endlich wird die Baumwolle 
gut in 'Vasser ausgewaschen. 

Eine andere Deizmethode, die ein echteres Schwarz liefert, besteht 
darin, anstatt - wie im letztel'en :Falle - Eisenoxyd, ein gcrbsaures Eisenoxyd 
auf del' Faser zu tixiren. Man bchandelt die Daulllwolle in einem kalten 
Aufguss von ungeflthr 30-40 Proccnt Sumach oder des Aeqnimlcnts eines 
andcren Gerbstoffes, wie GalHipfel, Myrabolanen etc. und Hisst diesel be 
111ehrcre Stunden, odeI' sogar tiber Naclit, in dem Dade liegen; sodann 
entfernt mall den UelJerschuss an Fltissigkeit und bchandclt. ohne VOl" 

heriges Auswasc!lcn, die Baumwollc ungeftihr eine halbe Stundc in einer 
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blten Losung von holzessigsaurem odeI' schwefelsaurem Eisen von 1,5 - 3 0 B. 
und wascht gut aus. Um jede Spur Stiure zu entfernen und um ein 
basisches Eisensalz vollstandiger auf del' Faser zu fixiren, ist es rathsam, 
die Baumwolle VOl' dem Waschen in einom kalten Bade von suspendirter 
Kreide odeI' in schwachcr Kalkmilch zu bohandeln. Nicht selten wird 
unmittelbar VOl' del' Behandlung mit Gerbstoff und vor dem Eisenbad cin 
Kalkbad gegeben. In diesem Falle bildct sich gerbsaurer Kalk auf del' 
Faser, und die Doppelzers~tzung mit dem Eisensalz wird erleichtel'i:, da 
del' Kalk die freiwe·rdende Saure sofort aufnimmt. 

Beim Kettenfarhen ist del' ganze Vorgang continuirlich, und clie Baum
wolle wird nach ihrer Eintauchung in die G erbstoftlosung successive durch 
Bader von Kalkwassor, schwefelsaurem EiseilOxyd, BlauholzlOsung, verdunntel' 
Eisenlosung und Wasser gezogen. 

Fur geringe Waaron wird in vielen Fiirbereien das holzessigsaure und 
schwefelsaure Eisenoxycl durch Ferrosulfat ersetzt. 

Man kann das holzessigsaure Eisenoxydul auch mit einer gleichen 
odeI' einer etwas kleineren Menge Aluminiumacetat (Rothbeize) von 3,5 0 B. 
vermischen, in welchem Falle es vielleicht vorzuziehen wtire, die Beiizen 
dadurch zu fixiren, class man die Baumwolle eine Viertelstunde bei 
50-60 0 C. in einer kalten Losung von phosphorsaurem odeI' arsensaurem 
N at ron behandelt. 

Eine Thonerdebeize allein bl'ilchte cine matte Lilanuance hervor, abel' 
mit einer Eisenbeize zusamlllen vermittelt dieselbe die Vermeidung des 
unangenehmen rothlichen odeI' rostigon Scheins im Schwarz, den die Eisen
beize allein verursachon wurde. 

1st Catechu del' angewendete Gerbstoff, so muss die Baumwolle in 
einem k 0 c hen den Absud desselben behandelt und darin bis zur Er
kaltung liegen gelassen werden, um das Niederschlagen del' grosstmoglichen 
:Menge Catechin auf del' Faser zu bewirken. Die Baumwolle kann nachher 
5-15 Minuten in einer kochenden Losung von Kaliumbichromat (5 Gramm 
pro Liter) behandelt werden, ehe man dieselbe in das holzessigsauro 
Eisenoxydulbad bringt; doch ist dies nicht absolut notllwcndig. 

Kacll welcher Methode das Beizen auch ausgefiihrt wird, so muss 
das Farben doch immer in einem besonderen Bade stattfinden, das cine 
passende Menge frisch bereitetes Blauholzelecoct mit cineI' geringen Menge 
Gelbholzcxtract odeI' Quercitroncxtract entMlt. 1st nur eine Eisenbeize 
angewendet \vorden, so ist es Yortheilhaft, dem Fiirbebad cine gel'inge 
Menge Kupfersulfat ZIlzusetzen, um zu verhindern, dass die Baumwolle 
das oben beruhrte rostige Aussehen nimmt. 

Die Baumwolle wird in die kalte Fiirbefiiissigkeit gebracht und die 
Temperatur allmilhlich auf den Sieelepunkt erhDht. 

Nach dem Farhen kann dic Daumwolle durch eine Losung von Kalium
bichromat, 0,5 Gramm pro Liter bei 60 0 C., gezogen werden. Diose 
Operation gicbt clem Schwarz Intensitat und Echtheit, da jeder U eber
schuss von Farbstoff als Chromlack fixirt wird. 
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Die gefiirbte Daumwolle wird gewaschen, in einer Seifenlasung von 
5 Gramm pro Liter bei gemiissigter Temperatur durchgeal'beitet, dann aus
gequetscht und getroclmet. Dieses Einseifen entfemt jeden Anschein yon 
Bronze und verleiht del' Farbe einen mehr blaucn und angenehl11en Ton. 
Die Daul11wolle erhalt dadurch auch cinen weicheren Griff. 

Nach folgender Methode kann ein Chromsclmarz auf Baumwolle in 
einel11 einzigen Dadc erhaltcll werden. 

:Man last 1,5 Kilo Kaliumbichromat in einer gering en Menge Wasser 
auf, l11ischt die Lasung mit 500 Liter Dlauholzabkochung von 2 0 n. und 
setzt 3,5 Kilo Salzsaure von 21 0 D. hinzu. Die Daumwolle wird in die Imlte 
Lasung gebracht und die Temperatur sehr allmtihlich bis zum Siedepunkt 
erMht. Die Daumwolle nimmt zuerst eine tiefe indigbIaue Farbe an, die 
sich nach dem Auswaschen mit einem kalkhaltigen Wasser in ein Dlau
schwarz verwandelt. 

:Mit einer geringen Modification diesel' Methode kann man die Baum
wolle in einer Lasung behandeln, die vorerst nul' das Kaliumbichromat 
und die SaIzsiiure enthiUt und den Dlaul!olzabsud in kleinen Portion en 
dem Dade zusetzen, wilhrend die Temperatur allmahlich wie vorher er
Mht wird. 

Eine andere J\Iethode, ein Dlauschwarz hervorzubringen, besteht darin, 
dass man in einem Bade mit Blauholzextract und Kupferacetat farbt, indem 
man die Baunmolle in das kalte Dad einfiihrt, die Temperatur allmtlhlich 
auf. 50 0 C. steigert und bei diesel' Temperatur fiirbt, bis sieh die Farbe 
geniigend entwickelt hat. 

Kupfersulfat iIll Verhilltniss von ungefahr 4 Pl'ocent des Gewichts an 
Baumwolle wil'd oft stntt del' Acetate angewendet und ein Zusatz von 
4 Procent calcinirter Soda mit 20 Procent festen Dlauholzextracts dem 
Bade hcigefiigt. 

Die Baumwolle wil'd rasch durch diese l\lischung, die auf 60-80 0 C. 
er\\'ltrl11t wird, gezogen und sodann 5 - 6 Stun den zusammengerollt sich 
8elbst iiberlassen. Das Verfahren muss mehrmals wiederholt werden, um 
ein voIles Schwarz hervorzubringen. Fiir gewahnIiehe Zwecke ist die 
Methode nicht 6konomisch; dieselbe soIl aber ein sehr seifenechtes Resultat 
liefern. Anstatt Kupfersulfat und calcinirter Soda kann bei diesem Yer
fahren auch Kupfercarbonat verwendet werden. 

Das Farben yon ungesponnener Baull1wolle kann nach den bel'eits 
angegebenen Methoc1cn gesehchcn. Folgende Methode, ein Chl'oll1schwarz 
zu fiirben, soll sirh dann besonders gut bewahren, wenn die Baumwolle 
nachher dem Walken widel'stehen muss. Die Baumwolle wil'd gut in 
kochendem 'Vasser durclmilsst, sodann in einer starken Lasung von un
geHihr 30 Pl'ocent festen Dlauholzcxtracts gekorht, abtropfen, und 
einige Zeit an del' Luft liegen gelassen. Die so in's Werk gesetzte 
Oxydation wird Yervollshtndigt, indel1l man die Daumwolle cine Stunde in 
einer kalten Lasung yon 8 Procent Kaliumbichromat und 6 Pl'oeent 
Kupfersulfat behanc1elt; dann wird ausgewaschcn und das Farben in einem 
Bade yon 10 Procent Blauholz yollen<let; die I3aumwolle ist kaIt einzu-
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legen und die Temperatur allmahlich bis zum Siedepunkt zu steigern. 
Sodann wird ausgewaschen, geseift und getrocknet. 

In dem ersten Bade absorbirt die Baumwolle einfach den Farbstoff 
des Blauholzes; im zweiten wird diesel' oxydirt, und zugleich verbilldet 
er sich mit einer gentigendell Menge Beize (Kupferoxyd und Chromoxyd), 
um im dritten Bade noch mehr Farbstoff aufnehmen zu ktinnen. Das erste 
Blauholzbad ist analog dem schon auf Seite 221 angeftihrtell Tanninbade. 

253. Blauholzgrau erhalt man durch Behandlung del' Baumwolle 
wahrend kurzer Zeit bei 40-50 0 C. in cineI' schwachen Abkochung von 
Blauholz (1-5 Procent), sodann in einem besonderen Bade mit einer 
schwachen Ltisung von Ferrosulfat und Kaliumbichromat nebst Auswaschen. 
Viele Farber befolgen die scheinbar irrationelle ThIethode, die Ferrosulfat
und BlauholzlOsungen zu vermischen und sofort in del' so erhaltenen 
tintenartigen Ltisung zu f1irben. Es bildet sich abel' in diesem Falle in 
dem Farbebade ein verhliltnissmassig schwacher Niederschlag, und wahrend 
del' nachfolgenden Oxydation an del' Luft und des Waschens entwickelt 
sich die Farbe grtisstentheils auf dem Gewebe selbst. Die Schattirung 
des Grau kann nach Belieben modificirt werden, indem man dem Blau
holzbade eine verhaltnissmassig kleine Menge Gerbstoffabsud odeI' Tannin
extract, Gelbholz, Hothholz etc. zusetzt. 

254. Blauholzpurpur erhalt man durch Beizen del' Baumwolle in 
einer schwachen Ltisung von Zinnchlortir, Auswaschen und Farben in 
einem besonderen Blauholzbad. Die Farbe ist ziemlich seifenecht abel' 
nicht lichtecht. 

255. Blaultolzblau auf Baumwolle wird jetzt selten gefarbt wegen 
seines fitichtigen Charakters. Zur Erzeugung desselben behandelt man 
die Baumwolle in einem Bade mit Blauholzabsud und einer geringen 
Menge essigsaurem odeI' schwefelsaurem Kupferoxyd, wahrend man die 
Temperatur allmahlich bis auf 50 0 C. steigert. Del' Farbenton hat viele 
Aehnlichkeit mit dem des Indigktipenblau. 

256 . .Anwendung a~tf Wolle. Blauholz ist die wesentliche Basis jedles 
guten Schwarz auf Wolle, obschon auch andere Farbstoffe haufig damit 
angewendet werden, entweder um eine besondere Nuance von Schwarz 
herauszubringen odeI' um dessen Tiefe und Echtheit zu vermehren. 

J e nach den angewendeten Substanzen unterscheidet man ChI' 0 m
s c h warz, Eis en vi triols ch warz und S ch w arz mit k tip en
blauem Grunde. 

257. Chromsch warz erhalt man durch Beizen del' Wolle wahrend 
1-11/2 Stun den bei 100 0 C. mit 3 Procent Kaliumbichromat und 1 Pro
cent Schwefelsliure von 66 0 B., dann Auswaschen und Farben in einem be
sonderen Bade '''l"thrend 1-11/2 Stunclen bei 100 0 C. mit 35-40 Procent 
Blauholz. Dies ist del' einfachste Gang del' 1\1ethode, abel' in del' Praxis 
werden allerlei leichte Modificationen derselben eingefii.hrt, um verschiedene 
Nuancen von Schwarz zu erzielen. Man kann folgende lYlodificationen als 
Typen betrachten. Nach del' eben angefilhrten .Methode erMlt man ein 
B 1 a usc h war z ; durch .zusatz einer passenden Menge eines gelben 
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Farbstoffes zu dem Farbebad, z. B. 5 Procent Gelbholz, erMlt man ein 
K 0 hIs c h war z, d. h. ein neutrales Schwarz, das keinen entschiedenen 
blauen, griinen, violetten etc. Ton hat. Durch Vel'mehrung der Menge des 
Gelbholzes auf 10 Pro cent erhiUt man ein G r ii n s c h war z, und der 
griinliehe Ton wird noeh starker hervorgebraeht, wenn dem Beizebad mit 
dem Kaliumbichromat 3~4 Procent Alaun zugesetzt werden. 

Ein Vi ole t t s c h war z wird erhalten, indem man genau wie fiir 
Blauschwarz farbt, abel' nach Ersehopfung des Fal'bebades diesem eine 
verdiinnte Losung von ungefahr 2 Proeent Zinnchloriir beifUgt und mit 
dem Kochen 15-20 Minuten langer fortftihrt. 

Beim Farben auf Kohlschwarz ist es hie und da gebl'auehlieh, auf 
ahnliche Weise mit 3-4 Pro cent Ferrosulfat abzudunkeln odeI' statt dessen 
die Waare nach dem Ftirben durch ein warmes Bad mit etwa 0,5 Proeent 
Kaliumbichromat gehen zu lassen. Del' Zweck diesel' letztel'en Modificationen 
ist, allftilligen, mit del' Beize nicht verbundenen sOlldem einfach von del' 
Wolle absorbirten Farbstoff lliederzuschlagen und vollsttindiger auf del' 
Wolle zu fixiren. 

FUr schwarzes Gam, das fiir ein Gewebe bestimmt ist, in welchem es all 
weisse oder hell gefarbte Game angrellzt, ist diese .i\Iethode des Fixil'ens 
sehr nothwendig, da sonst die hell geftirbten odeI' weissell Game wahrend 
des Walkells etc. durch das "Laufen" del' schwarzen Farbe beschmutzt 
werden. Etwas von dem Schwarz wird bei dies en Operationell immer 
frei, abel' wenn del' Farbstoff des Blauholzes mit seiner eigenen Beize gut 
verbunden ist, so wird sich derselbe llicht leicht mit der Beize einer be
nachbarten Faser verbimlen, sondern sich einfach als unlOsliches Pulver 
abreiben odeI' auswaschen lassen. 

Chromschwarz kann auch mittelst cines einzigen Bades erhaltell 
werden und zwar auf folgende \Veise: Eine l\Iischung von Blauholz
fiUssigkeit und Kaliumbichromatlosung im riehtigen V crMltlliss wird gekocht. 
Del' dadurch entstehendc Niederschlag wird gcsammelt und kann dann 
als "directes Schwarz" bellutzt werden. Dersclbe ist in del' That del' 
eigentliche geftirbte Korper odeI' das Pigment, <las man auf del' Wolle 
fixiren will, und zwar wird dies zur lVIoglichkeit, nicht nul' weil del' Niedel'
schlag in einer sauren FlUssigkeit lOslich ist, sondcrn auch, weil die Wolle 
im Stande ist, denselbell aus del' Losung anzuzichen. Del' Niederschlag 
wird dem Farbebad mit einer solchen ::\Ienge Oxalsaul'c zugesetzt, dic 
gerade geniigt, denselben aufzulosen; in diesel' Losung wird sodann die 
Wolle bei 100 0 C. wtlhrend anderthalb Stun den gefiirlJt. Man erhalt in
dessen keine so guten Hesultate wie lJei del' Anwcndung von Eisen- und 
Kupferbeizen (siehe Bonsor's Schwarz, S. 229). 

258. Indigosubstitut. Dieses gcgenwllrtig in Form einer violett
blauen Fliissigkeit ]dufliche Product soU durch Km:lien cineI' Mischung 
von Blauholz und Chromacetat bereitet werden. Baumwolle wird einfach 
durch Behandlung dersclben in cineI' warmen Lo'mng del' :'\Iischung 
geHlrbt. 

Hummel, Farberei und BleichereL 
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Von allen aus Blauholz sieh ableitenden Sehwarzfarben wird das 
Chromsehwarz am wenigsten dureh Sauren verandert. Priift man letzteres 
durch Besprengen mit starker SChwefelsaure, so wird dasselbe dunkel
olivengriin. Das Chroll1schwal'z halt auch das Waschen mit Seife und 
das Walken sehr gut aus. Andererseits aber verhalt sich das Chrom
schwarz unter dem Einfluss des Lichtes nicht so befriedigend. Dasselbe 
nimmt allmtlhlich einen griinlichen Schimmel' an, obschon es im Uebrigen 
ziemlich lichtecht ist. 

Del' griinliche Schimmel' eines ChromscllWarz £alIt am starksten auf, 
wenn Blauholz, odeI' Blauholz mit Gelbholz, zum Flirben verwendet wurde. 
Durch Zusatz cines gecigneten Farbstoffes, z. B. Alizarin zum Farbebad, 
odeI' indem man del' Wolle VOl' dem Farben mit Blauholz eine rothlich
braune Farbe giebt, kann diesem Uebel gesteuert werden. Dies ist 
praktisch sehr bequem ausfiihrbar, indem man die W oUe eine Stunde mit 
6-8 Procent Camwood koeht, sodann dem ersehopften Dade das Kalium
bichromat zusetzt, gewohnlich mit einem geringen Procentsatz Alaun und 
Weinstein; das Beizen etc. geschieht wie schon beschrieben. 

Wegen del' verhaltnissmttssig kleincn Quantitat Kaliumbichromat, die zur 
Erzeugung des vollsten Schwarz nothig ist, ist offenbar die Menge des sich auf 
del' Faser niederschlagenden Lackes eine seltr geringe, so dass die Faser 
ihl'e urspriingliche Elasticitat und Weichheit ill hohem Grade beibehalt. 

Ein Uebersclmss von Kaliumbiehromat ist immcr zu vermeiden, da die 
Farbe dadurclt im Lichte mehr dem Griinwerden odeI' dem Verschiessen 
unterworfen ,yird. 

2~9. reber den Geln'auch des Kaliumbicliromats. Die folgellden 
Resultate von Versuchen iiber die Anwcndung von Kaliumbichromat sind 
bemcrkenswerth: 

Mit 3 Procent Kaliumbichromat gebeiztc Wolle nimmt beim Fal'ben 
mit Blauholz eine volle und lebhafte Sclmttirung an. Eine grossere Menge 
Beize macht die Farbc matt und grau. 

Die Anwendung von Schwefelstlure mit Kaliumbiehromat ist vortheil
haft, falls das Vel'htlltniss ein l\Iolekiil Sclmefelstiul'e auf ein :Molekiil 
Kaliumbichromat nicht iibersteigt, d. h. ungefahr 1 Procent Schwefelsaure 
von 66 0 B. auf 3 Procent Kaliumbichromat. 

Hierdurch erMlt man eine lebhaftere und etwas tiefere Nuance als 
durch Kaliumoichromat allein; wird aoer obiges Verhaltniss iiberschritten, 
so erhtllt man ein mattes Grauscl!warz, das sich noeh mehr ausdriickt, wenn 
die Menge der angewandten Schwcfelsaure zunimmt. 

Ein Zusatz von Weinstein odeI' Weinsllure zu dem Deizebad mit 
Kaliumbichromat wirkt vortheilhaft; die Nuancen werden viel glanzender, 
wenn aucI! etwas heller, als bei Anwendung yon Schwefelsllure. 

Oxalsaure wirkt ebenfalls vortheilhaft in dem Beizebad; 4 Proeent 
Oxalsaure auf 3 Procent Kaliumbichromat giebt die besten Resultate. 

Vergleicht man die Nuancen, die man durch Anwendung diesel' Sauren 
im Deizebad erhtilt, so ersieht man, dass aIle bessel' sind als solche, die 
mittelst Kaliumbichl'omat allein erzielt ,yerden. 
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Ein Zusatz von Schwefelsaure erzeugt ein tiefes, mattes Blauschwarz; 
Weinstein odeI' Weinsaure ein lebhaftes BHiulichschwarz; Oxalsaure ein 
dunkleres , matteres und etwas grunlicheres Schwarz als man mittelst 
Weinstein odeI' Weinsaure erhalt, abel' nicht so dunkel wie das mittelst 
Schwefelsaure erhaltene Schwarz. 

Weinsaure giebt entschieden lebhaftere und mehr violette Nuancen 
als Weinstein. Die besten Resultate ergeben sich durch Anwendung von 
6 Procent Weinsaure oder 8 Pro cent Weinstein auf 3 Procent Kalium
bichromat. 

Wird Kaliumbichromat allein angewendet, so hat die gebeizte Wolle 
eine mattgelbe Farbe, ist abel' Weinstein oder Weinsaure dem Bade zu
gesetzt worden, so ist die Farbe ein blasses Blaulichgrun. 

Aus dies en Resultaten scheint sich zu ergeben, dass die beste Nuance 
dadurch erzieH wird, dass man die Chrombeize vor del" Anwendung des 
Blauholzes als Chromoxyd sich auf dem Material fixiren lasst. 

Die Substitution von Chromalaun als Beize anstatt des Kaliumbichro
mats giebt keine guten Resultate, obgleich die Menge des sich dabei auf 
der Faser niederschlagenden Chromoxyds bedeutend grosser ist als dies Lei 
Anwendung einer aquivalenten Menge Kaliumbichromat der Fall ware; 
die erhaltene Farbe hat ein unregelmassig getupftes Aussehen, was offen
bar von del' ungleichfOrmigen Ablagerung des Chromoxyds herruhrt; ausser
dem ist eine verhaltnissmassig sehr grosse Menge Weinstein nothig, um 
eine volle Nuance zu erhalten. 

1st die Wolle mit Kaliumbichromat allein, oder mit Kaliumbichromat 
und Schwefelsaure gebeizt worden, so ist die Anwesenheit von Kreide 
odeI' Calciumacetat illl Farbebad von entschieden nachtheiliger Wirkung. 
Calciumacetat scheint weniger nachtheilig zu sein als Kreide, abel' ein 
Zusatz von sogar nur 2 Procent davon giebt del' Farbe einen Stich in 
Grau. 1st Weinstein mit dem Kaliumbichromat angewendet worden, so 
ist dagegen die Anwesenheit von Calciumacetat entschieden Yortheilhaft, 
da die hellblaue Farbe, die ohne Anwendung yon Calciumacetat erhalten 
wird, bei Anwendung von 30 Procent des letzteren sich zu einem tiefen 
Indigoblau steigert. Das geeignetste Verhaltniss scheint 30 Pro cent zu 
sein, abel' man darf dem Farbebad bis auf 80 Pro cent zusetzen ohne 
erheblicheren Schaden, als dass die Farbe etwas an Lebhaftigkeit und 
violettem Ton verliert und schwarzer wird. 

260. Vitriol- odeI' Fel'rosulfatscltwarz. Dieses Schwarz war 
fruher in aUgemeinster Anwendung, abel' seit del' Einfuhrung des Chrom
schwarz braucht man es nul' noch zum Farben von Tepllichen, Garnen etc. 
von geringer Qualitat. 

Man kann nach zwei Methoden verfahren, namlich die Wolle zuerst 
beizen und nachher farben, odeI' die W oUe zuerst mit Blauholz ansieden 
und nachher abdunkeln. 

Gewohnlich setzt man mit dem Ferrosulfat eine geringe Menge Kupfer
sUlfat zu; wird nach del' ersten Methode Yerfahren, so ,,,ird roher 'Vein
stein und haufig auch Alaun zugesetzt. 

15* 
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Beispiel zum ersten Vcrfahren. Beizen del' W oUe II! 2 - 2 Stunden 
mit 4 - 6 Pro cent Ferrosulfat, 2 Pro cent Kupfersulfat, 2 Pro cent Alaun, 
8 - 12 Pro cent rohem Weinstein; Herausnehmen, Ausquetschen und iiber 
Xacht liegen lassen. Farben anderthalb Stunden mit 40 - 50 Procent 
Blauholz. 

Beispiel zum zweiten Verfahren. Abkochen del' WoUe mit einem 
Absud von 40-50 Procent Blauholz und 5-10 Procent Gelbholz; Aus
heben, Kuhlen des Bades, Zusetzen von 4-6 Procent Kupfersulfat, Wie
dereinlegen del' W oUe , aUmahliches Erhohen del' Temperatul' bis auf 
100 0 C. in drei Viertelstunden und Kochen wahrend einer halben Stunde. 
Die erste Methode ist weniger kostspielig. 

Die Menge rohen Weinsteins, die man nach del' erst en Methode mit 
dem Ferrosulfat anwendet, hat einen betrachtlichen Einfiuss auf die SchOn
heit der Farbe; nimmt man zu wenig, so wird dieselbe grau und matt; ein 
U eberschuss ist weniger nachtheilig. Der Versuch zeigt, dass das Verhalt
niss 1 Molekiil Ferrosulfat auf 2-3 Molokiile Weinstein sein sollte. Es 
gewahrt keinen Vortheil, mehr als 6 Proceut Ferrosulfat anzuwenden. 
W oUe, die mit Ferrosulfat aUein gebeizt ist, ist rostfarben wegen der Ab
lagerung von Eisenoxyd; wird Weinstein angewendet, so bleibt die Farbe 
fast unverandert. 1st das angcwendete Wasser nicht kalkhaltig, so ver
mehrt ein Zusatz von 3 Procent Kreide oder noch bessel' Calciumacetat 
zum Farbebad die Intensitat del' Farbe. Die Anwendung eines Kalksalzes 
scheint dabei nicht so wirksam zu sein als bei Chrom- odeI' Thonerdebeizen. 
Wie bei Chromschwarz ist hier ein Zusatz eines gelben Farbstoffes zum 
Farbebad nothwendig urn ein Kohlschwan: zu erhaltell; ohne diesen Zusatz 
hat ein Ferrosulfatschwarz einen bHiulichvioletten Anflug. Ein Zusatz 
verhaltnissmassig geringer.Mengen Krapp, Sumach etc. tragt zu einem voUeren 
und dauerhaftcren Schwarz bei. Sumach odeI' ein anderer Gerbstoff, werm 
allein angewendet, ist unfahig, mit Ferl'osulfat auf Wolle ein Schwarz zu 
erzeugen. 

ZUlll Farben von ungesponnener Wolle odeI' von Gam ist dn frischer 
Absud von Blauholz odeI' ein gutes kauftiches Blauholzextract vorzuziehen, 
um das Material von geraspeltem Blauholz frei zu halten, da dieses das 
Karden erschwert. 

Ferrosulfatschwarz wird roth, wenn man es mit starken l\Iinel'alstlurell 
besprengt, wodurch man es leicht von ChromscllWarz unterscheidet. Dasselbe 
zeigt einen befriedigenden Widerstand gegen das Waschen mit Seife und 
das Walken und ist lichtechter als Chromschwarz. Del' Versuch zeigt" 
dass in Bezug auf Lichtechtheit das einfache Kupfersulfatschwarz das lbeste 
ist, so dass die Anwendung von Kupfersulfat mit Ferrosulfat odeI' Kalium
bichromat nachweislich vortheilhaft ist. Del' Gebrauch von Alaun ist da
gegen in diesel' Hinsicht schiidlich. Das Kupfersulfat trligt zul' Entwiekel
ung eines voller en Schwarz wahrscheinlich auch deswegen bei, weil dasselbe 
auf Hamatoxylill oxydirend einwirkt. 

Kupfersulfat, aUein angewendet, giebt griinliche Nuancen von Blau von 
lcicht getupftem Aussehen. Das beste anzuwelldende Verhiiltniss sclteint 



Blauholz. 229 

5 Procent Kupfersulfat auf 5,5 Procent Weinstein zu sein. Ein Ueber
schuss von Weinstein verursacht cine viel hellere Nuance. Mit diesem 
Verhliltniss del' Salze kann man mit cineI' variircnden Menge Elauholz eine 
Reihe von Kuancen von Hellblau bis auf Schwarz erhalten, aber die helleren 
Nuancen haben, gegen das Licht betrachtet, einen deutlich griinlichen 
Schein, was bei den dunkleren Nuancen nicht del' Fall ist. 

Die Beiz- und Fiirbcmethode giebt die tiefsten und nutzbarsten 
Nuancen. Ein Zusatz von Kalksalzen zum Farbebad gewahrt nur geringen 
Vortheil. 

261. BOllsor's Schwarz. Dieses "directe Schwarz", el'funden von 
P. Watinne-Delespierre in Lille, besteht aus einem schwal'zen Teige, der 
sich aus emem Absud von Blauholz nach Zusatz einer Mischung von Ferro
sulfat und Kupfersulfat niederschlagt. Dasselbe wird auf die namliche 
Weise angewendet wie das schon besprochene Chroll1schwarz. 

Man setzt zu dem Farbebad 25-30 Procent des schwarzen Teiges 
und etwa 2-3 Procent Oxalsaure. Die Wolle wi I'd 1-2 Stunden bei 
100 0 C. gefarbt. 

Die Losung darf nicht zu sauer sein, son8t hat sie nicht die volle 
Farbekraft. Die normale Farbe del' Losung ist dunkelbraun i ein blauer 
oder griiner Ton ist ein Zeichen, dass noch ungeloster Niederschlag Yor
hand en ist, und man muss eine weitere geringe Menge Saure zusetzen. 

Mit fortschreitendem Farben wird die Losung nothwendigerweise immer 
saurer, und man thut gut daran, wenn man VOl' dem Herausheben der 
,Volle cine kleine Menge Soda zusetzt, um den U eberschuss zu neu
tralisiren. 

Wird eine tiefero Nuance verlangt, so ist nebst dem schwarzen Teige 
etwas Extract odeI' Absud von Blauholz zuzusetzen. Um ein Kohlschwarz 
zu erhalten, kann man eine geringe Menge eines geeigneten gelben Farb
stoffes, z. B. Gelbholzextract, zusetzen. Solche Zusatze verandern indessen 
die normale Farbe der Losung, und es bedarf zu deren Anwendung einiger 
Erfahrung. 

Die erschOpfte Farbefliissigkeit kann zu fernerenl Gebrauche dienen, 
wenn man dieselbe mit der geliorigen Menge Scliwarzteig nnd Oxalsaure 
auffrisclit. 

Durch Anwendung des directen Schwarz mit anQeren sogenannten Saure
farben kann man zusammengesetzte Farben erhalten. 

262. Schwarz mit ilHligblauelll Grullde erMlt man, indem man 
der Wolle zuerst in del' Indigokiipe eine hello odeI' mittlere Nuance von 
Elan giebt, dann gut answascht und wie auf Chromschwarz oder Ferro
snlfatschwarz ausfarbt. Verfahrt man nach der Chromschwarzmethode, so 
ist es rathsam, den Zusatz von Schwefelsaure zum Beizebad zu unterlassen, 
nm die oxydirellde Wirkung der Chromsaure und die darans folgende theil
weise ZerstOrung des Indigoblau auf ein Minimum zu reduciren. 

263. Blauholzblau (Wolle). Dieses Elau wird von den Farbern 
.oft angewendet, um ein Indigokiipenblau nachzuahmen. Dasselbe wird mit 
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letzterem oft combinirt, indem man der W oUe in der Indigokiipe eine 
verhliltnissmassig helle blaue Farbe giebt und diese sodann nach einer del' 
folgenden Methoden versUirkt. 

Das Farben von Blauholzblau geschieht am besten in zwei Badem; 
die Zusammensetzung und Menge der angewandten Beize variirt je nach 
clem besonderen Ton, den man hervorbringen will. 

Nach einer gewohnlichen Methode wird die Wolle 1-11/2 Stunden 
bei 100 0 C. mit 4 Procent schwefelsaurer Thonercle und 4-5 Procent 
\Veinstein gebeizt, sodann gut ausgewaschen und in einem besonderen Bade 
mit 15-30 Procent Blauholz und 2-3 Procent Kreide 1-P/g Stun den 
bei 100 0 C. gefarbt. 

Der Gebrauch grosserer Mengen von Alaun und Weinstein bringt eine 
roth ere Nuanee hervor. Ein Zusatz von Kreide oder bessel' von Calcium
acetat zu dem Farbebad ist sehr vortheilhaft, wenn das angmmndte Wasser 
nicht kalkhaltig ist, da hierdurch eine gleichmassige Farbung und ein voIles 
und intensives Blau erreicht wird. Bei Anwendung von Calciumacetat geben 
30 Pro cent des Gewichts der Wolle das beste Resultat. Die hie und da 
herrschende Ansicht, dass die Anwendung von Kalksalzen beim Fiirben 
einen nul' voriibergehenden Effect habe, ist durchaus irrthiimlich; bei einem 
Farbebad von destillirtem Wasser und Blauhol:zfiiissigkeit ist ein Zusatz von 
Calciumacetat zur Erzielung einer guten, vollen Farbe ebenso absolut noth
wendig, wie fiir Alizarinroth. Die mittelst Thonerdebeizen erzeugten Farben 
widerstehen weder den Sauren, noch sind sie lichtecht. Der Untersehied 
in Bezug auf Lichtechtheit bei den verschiedenen Beizen ist ziemlich be
deutcnd. Man erh1ilt eine etwas echterc Farbe, wenn man neben Alaun 
und Weinstein 0,5-3 Procent Kaliumbichromat anwendet; oder, was noch 
besser ist, man beizt vollstandig mit 3 Procent Kaliumbichromat und 
1 Procent Schwefelsaure von 66 0 B. \Yill man den Purpurton eines 
Indigokiipenblau nachahmen, so hat man dem Farbebad nebst dem Blauholz 
eine geringe Menge GalleIn, Alizarin, Gallocyallill etc. zuzusetzen. Eine 
andere Methode, diesen violett en "Schein" hervorzubringen, besteht darin, 
dass man dem Farbebad am Ende der Farbeoperation 0,5 - 1 Procent 
Zinnsalz (SnCIg,2H20) zusetzt. 

Das lebhafteste Blauholzblau erhalt man, wenn man etwas unter dem 
Siedepunkt (90 0 C.) farb!. Lange fortgesetztes Kochen macht die Farbe matt. 

264. Blauholzpurpur (Wolle). Diese Farben werden jetzt seHen 
verlangt. }\Ian erhiilt sie durch Beizen der Wolle mit 6 Procent Zinnsalz 
(SnCI2,2HgO) unter Zusatz von 9 Procent Weinstein und Fiirben in einem 
besonderen Bade mit wechselnden :Mengen Blauholz. In diesem FaIle ist 
ein Zusatz von Kreide oder Calciumacetat zum Farbebad schiidlich, weil 
dadurch die Farbe grauer und weniger intensiv wird. 

265. Anwendung auf Seide. Das Schwarzfarben del' Seide hat so 
enorm zugenommen, dass es in vielen, zum Theil sehr grossen Farhereien 
ausschliesslich betrieben wird. In technischer Hinsicht muss man zugeben, 
dass diesel' Geschiiftszweig eine hohe Stufe del' VeryoUkommnung erreicht 
hat, obschon andererseits zu bedaueru ist, dass die Gewolmheit des 
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Beschwerens del' Seide, das sich bis auf 400 Pro cent belaufen kann, so 
sehr iiberhand genommen hat. Aus 100 Kilogramm Rohseide macht del' 
Farber 500 Kilogramm schwarze Seide! Sein Hauptaugenmerk ist damuf 
gerichtet, das V olumen del' Seidenfaser zu vermehren; wiihrend abel' diese 
bedeutend anschwillt, verliert sie selbstverstandlich verMltnissmassig an 
Starke. Die iibrigen werthvollen Eigenschaften del' Seide lei den ebenfalls 
mehr odor weniger darunter, und del' illusorische Gewinn des Kauf'ers 
besteht darin, dass er fiir eine und dieselbe Oberfiache seidenen Materials 
weniger bezahlt. Es ist hier nicht del' Ort, die von den Fabrikanten zu 
Gunsten des Beschwerens del' Seide vorgebmchten Griinde zu bekiimpfen, 
abel' es darf mit Recht behauptet werden, dass die gewonnenen Vortheile 
zu theuer erkauft sind und dass die Dauerhaftigkeit del' beschwerten Seide 
ohne allen Zweifel zu sehr vermindert wird. 

Das Schwarzfarben del' Seide besteht in den meisten Fallen in ab
wechselnder Behandlung mit Eisenbeizen nnd Gerbstoffen mit oder ohne 
Grundlage von Berliner-Elau. 

Nach Gillet 8;: Sohn lassen sich die Method en , die beim Schwarz
fiirben del' Seide befolgt werden, folgendermassen klassificiren: 

A. Schwarz auf abgekochte Seide, 5-15 Pro cent Verlust. 

1. Schwarz fitr IIutplusch. 
1) Beizen in kaltem, salpeteressigsaurem Eisen und Auswaschen. 
2) Fiirben in einem Absud von Elauholz und einer geniigenden Menge 

Gelbholzextract. In del' Regel setzt man diesem Bade 1-2 Pro cent 
Kupferacetat und 5-10 Procent Ferrosulfat zu. 

3) Fiirben in einem Absud von Elauholz und Seife. 
4) SehOnen in einem Bade, das etwas Oel enthiilt. 

II. Masson's 8chwm'z fitr Hutgarnitttren. Dies ist ausschliesslich 
Pariser Fabrilmt und von beschranktem Verbrauch. Die Seide wird in 
einer Seifenlosung mit Blauholzabsud abgelmcht, wodurch sie dem Filzen 
weniger unterworfen wird. Dieselbe wird sodann in einer Losung von 
theilweise oxydirtem Ferrosulfat nach Zusatz von ein wenig Kupfersulfat 
gebeizt und hierauf mit Blauholz und Seife gentrbt. 

III. Englisch-8chwarz. Friiher war dieses Schwarz sehr begehrt, ist 
abel' jetzt von minderer Bedeutung. 

1) Beizen mit basischem Ferrisulfat und, nachdem man die Seide 
einige Zeit hat liegen lassen, gut Auswaschen und Seifen bei 85-90 0 C. 

2) Farben mit 50 Proeent Gelbholz, 10 Pro cent Ferrosulfat und 
2 Procent Kupferacetat. 

3) Farben mit Blauholz und Seife. 
4) SchOnen. 

IV. Schwarz fur Sammet. 
fur Englisch-Schwarz, abel' es 
Farbenton wird baufig modificirt, 

Man wendet dieselbe Methode an wie 
wird ein helleres Schwarz gefarbt. Der 
indem man del' Seide VOl' her einen dunkeln 
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Gruud von Anilimiolett odeI' Anilinblau giebt. Grosse Yorsicht ist noth
wen dig, damit sich das Anilinblau nicht ablOse. 

B. Schwarz auf abgekochte Seide; mspriingliches Gewicht, 
oder um 10 Procent beschwert. 

V. Lyoner-Schwarz (datirt von 1860) fiir theme Waare. 
1) Beizen in einer kaltcn, starken Losung von basischem Ferrisulfat 

von 29 0 B. und Auswaschen. 
2) Seifen bei 85-90 0 C. 
3) Elau farben mit 15-20 Procent gelbem Blutlaugensalz und Clem 

gleichen Gewicht Salzsaure yon 19 0 B. Die Salzsiiure wird in zwei ge
trenntcn Portionen zugesctzt. 

4) Beizcn mit basischem Fcrrisulfat und Auswaschen. 
5) Man giebt ein Catechubad (50-100 Pro cent Catechu) bei 60-80 0 c. 
6) Beizen in kalter Losung mit Alaun oder schwefelsaurer Thonerde 

und Auswaschen. Del' Zweck del' Thonerdebeize ist, del' Seide eine violette 
odeI' blausclmarze Nuance mitzutheilen. 

7) Farben mit Blauholz und Seife. 1st die Nuance zu stark Yiolett, 
so wird etwas Gelbholz zugesetzt. 

8) SchOnen. 
VI. ]iinera7schwarz (datirt von 1840). Dies ist ein leichtes Schwarz, 

nicht so schon wie das Lyoner-Schwarz; es wird auf Futterstoff angewendet. 
Beizen mit basischem Ferriacetat und Auswascheni Berliner-Elau farben; 
das Beizen mit Eisen wiederholell. Priipariren mit 100 Procent Catechu 
bei 80 0 C. Farben mit Blauholz und Seife. SchOnen. 

c. Schwarz auf abgekochte Seide, beschwert auf 20-100 Procent 
( schweres Schwarz). 

VII. Dieses Schwarz wird auf Organzin und Trame gefarbt, fiir Atlas, 
Sarcenet, Taffetas etc. 

1) Beizen mit basischem Ferrisulfat, dann Seifen. Diese Operationen 
1-8mal wiederholen, je nach del' gewiinschten Beschwerung. 

2) Elau Hirben; die Verhaltnisse von gelbem Elutlallgensalz und 
Salzsaure variiren mit del' auf del' Seide fixirten Menge Eisenoxyd. 

3) Man giebt eill Catechllbad (100-150 Pro cent) mit Zusatz von 
10-15 Pro cent Zilll1chloriir bei 60-80 0 C. 

Die Anwendung von Zinnchlol'iir beim Farben b esc h w e r t e r Schwarz
farben auf Seide ist von grosster ,Yichtigkeit, da dadurch die Fixirung 
des Catechu durch Bildung eines Zinniannats ganz bedeutend erleichtert "'ird. 

4) Man giebt ein zweites Bad von Catechu (100-200 Procellt). 
Dieses wird auf der Seide einzig durch die Wirkung del' llllwesenden 
Zillll beize fixirt. 

5) Beizen mit holzessigsaurem Eisen. 
6) Farben mit Blauholz und Seife. 
7) SchOn ell. 
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Man erhalt blaue Nuancen VOll Schwarz durch viermalige Wieder
holung der Operationen 5, 4, 6 in gegebener Ordnung. Die einzigen Um
stan de, welche die Beschwerung begrenzen, sind die Starke, Elasticitat und 
der Glanz der Seide selbst. In der Regel wird abgekochter Organzin urn 
60-70 Pro cent, abgekochte Trame urn 100 Procent beschwert. 

D. Schweres Schwarz, beschwert auf 400 Procent. 

VIII. Man benutzt dieses Schwarz fur Fransen und Pariser und Lyoner 
Modeartikel; auch fur Trame zu Atlas, billige Bander etc. 

Die Rohseide wird durch abwechselnde Behandlung in Kastanienextract 
und holzessigsaurem Eisen gefarbt. Nach 15maliger Wiederholung dieser 
Operationen ist die Seide auf etwa 400 Procent beschwert. Die ferneren 
Operationen bestehen im SchOnen mit 10-20 Procent Olivenol. Beim 
ersten Bade mit Kastanienextract wird die Temperatur genugend erhOht, 
urn den Seidenleim zu erweichen, was die Trame geschmeidig macht (souplirt). 
Verschiedene Qualitaten Seide verlangen verschiedene Behandlung. Benga
lische Seide wird leicht geschmeidig; chinesische Seide weniger leicht als 
europaische. 

E. Feine schwarze Souples. 

IX. Man erhalt immer die feinsten Souples bei Anwendung eines 
moglichst weichen Wassers, wie das des Gier zu Saint-Chamond. 

1) Beizen mit basis chern Ferrisulfat. 
2) Man giebt ein Sodabad bei 30-40 0 C. mit 50 Procent Krystallsoda. 
3) Elau farben mit Ferrocyankalium. 
4) Soupliren durch Behandlung in einem Bade von Gallapfeln, Dividivi, 

oder einem anderen, ahnlichen Gerbstoff. Erwarmen des Bades auf 90-95 0 C. 
wahrend 1-3 Stundell, je nach del' Qualitat del' Seide. Die Erfahrung 
allein befahigt den Arbeiter zur Beurtheilung des richtigen Grades der 
Erweichung oder Souplirung. 

5) Man lasst die Seide im Bade No.4 liegen, bis dieses lmlt ist und 
fugt sodann 5-15 Procent Zinnsalz hinzu. 

6) Man giebt ein Seifenbad bei 30-35 0 C. mit 60-80 Procent Seife. 
7) SchOnen mit 5-15 Procent Oel. 
Ein einziges Eisenbad giebt 40-50 Procent Beschwerung (leichte 

Souple); zwei Bader geben 60-70 Procent; drei Bader geben 80 Procent; 
vier Bader geben 80-100 Pro cent. 

F. Schwarz auf Rohseide. 

X. Wird selten gefarbt. Damit die Seide steif bleibe, wird der 
Seidenleim nicht erweicht; die Anzahl der Operation en wird moglichst be
schrankt, und die verschiedenen Bader werden bei niedriger Temperatur 
angewendet. Das Verfahren besteht in del' Behandlung del' Seide in Badern 
von Ferrisalzen, dann in Abkochungen von Blauholz und Gelbholz. 

Das Verfahren des Fixil'ens von Eisenbeizen auf Seide ist schon bei 
del' Bespl'echung der Eisenbeizen angegeben worden. 
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Fiir abgekochte Seide werden die Ferrocyankaliumb1ider bei 55 -60 I) C. 
angewendet, weil sonst die Bildung von Berliner-Blau nur sehr langsam, so 
zu sagen von der Peripherie der Faser gegen das Centrum schleichend, 
vor sich gehen wiirde. Fiir Souple-Seide miissen indessen kaUe Bader 
angewendet werden. Nur ein Theil der erforderlichen Salzsaure wird im 
Anfang zugesetzt, um die Wiederaufiosung von basischem Ferrisulfat zu 
vermeiden. 

Die Verhaltnisse des anzuwendenden Blauholzabsudes und del' Seife 
verandern sich je nach dem Schwarz, das man hervorzubringen wiinscht. 
Man nimmt gewohnlich 50 Pro cent Seife und 100 Proeent Blauholz; die 
Mischung wird in del' Regel nul' auf abgekoehte Seide angewendet. Die 
Temperatur des Farbebades variirt von 50-90 0 C. 

Die Operation des SchOnens hat zum Zweck, den gesehmeidigen 
Griff und den Glanz del' Seide wiederherzustellen, da diese Eigenschaften 
durch die Menge fremder Substanzen, womit die Seidenfaser inkrustirt 
wurde, sehr gelitten haben. Fiir abgekoehte Seide nimmt man ungefahr 
1-2 Procent Olivenol; fiir Souple 5-15 Proeent; fiir Fransen etc. 5--20 
Pro cent. Das Oel wird mit kohlensaurem Natron bei 60--70 0 C. odor 
mit Aetznatron in der Kalte zu einer Emulsion verarbeitet und sofort in 
dem Bade mit Wasser gemiseht. Die Seide muss sogleich in del' Misehung 
behandelt werden, ehe das Oel sieh wieder abtrennt. Sehr oft giebt man 
einen Zusatz von 40-60 Proeent Citronensaure, Weinsiiure oder Essigsaure; 
selten von Salzsaure. Das Bad muss leicht sauer schmeeken. 

Nacll jeder Beiz- oder Farbeoperation wird in del' Regel gut ausge
waschen und del' U eberschuss von Wasser mittelst del' Centrifuge entfemt, 
um die nachfolgenden Bader nicht zu verdiinnen. 

Die gewohnliche Dauer jeder Operation schwankt zwischen 1-2 Stunden, 
in den Tanninbadern abel' muss die Seide Hinger, gewohnlieh libel' Naeht, 
liegen bleiben. 

Das Schwarz{itrben von Tussurseicle bietet Schwierigkeiten, die bis 
jetzt noeh nicht vollstandig liberwunden sind. Die Nuancen sind nieht 
befriedigend, und die Faser bedeekt sieh mit Fleeken von metallisehem 
Aussehen. Die Tussurseide Iasst sieh nieht leieht besehweren und absorbirt 
die Eisenbeizen nieht gut. Naeh Moyret giebt das folgende Verfahren 
gute Resultate: 

1) Abkoehen mit verdiinntem Aetznatron. 
2) Ein- bis zweimaliges Beizen in basischem Ferrisulfat und Fixiren 

mittelst eines Bades von schwachem Aetznatron. 
3) Farben mit Ferroeyankalium. 
4) Prapariren in einem schwachen Bade von Kastanienextract. 
5) Beizen mit holzessigsaurem Eisen und Wiederholung del' Opera

tionen 4 und 5. 
6) Sehonen mit 6-8 Proeent Olivenol. 
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XIV. Rothe Farbsto:ffe. 
Rothholz, Brasilienholz, Sappanholz etc. 

266. Diese Fal'bstoffe el'halt man aus verschiedenen Al'ten del' Gattung 
Caesalpinia. Die ftirbenden Eigenschaften derselben sind einander ahnlieh. 
Wegen des uneehten Charakters del' erzeugten Farben werden sie gegen
wartig in del' Farberei nul' in besehranktem l\faasse verwendet und zwar 
hauptsaehlich, um mit anderen Farbstoffen hervorgebrachte Farben zu 
nuanciren. 

267. Anwendung auf Baumwolle. :Mit Thonerdebeizen erhalt man 
vcrhaltnissmassig matte, blaulichrothe Farben. l\fan behandelt die Baum
wolle in einem Absud von Gerbstoff, sodann in einer kaltell Losung von 
mehr odeI' weniger basisehem Aluminiumsulfat. Auswasehen und Farben 
in einem frischen Bade bei niedriger Temperatur mit einem Absud des 
Farbstoffes. 

Die Zinllbeizen geben ein lebhafteres und mehr orangefarbiges Roth. 
Seharlaehroth erhalt man dureh Beizen mit Thonerde- und Zinnsalzen und 
naehheriges Farben unter Zusatz eines gelben Farbstoffes, z. B. Gelbholz, 
zum Farbebad. 

l\fit Eisenbeizen geben diese Farbstoffe violettgraue Farben. Dureh 
Anwendung einer :Misehung von Thonerde- und Eisenbeizen und Zusatz einer 
geringen :Menge Blauholz zum Farbebad erhalt man dunkle Purpurfarben. 

Die Farben sind nieht seifeneeht. Die dauerhaftesten sind diejenigen, 
bei denen die Beize mittelst Gerbsaure fixirt ist. 

268. Anwenclung auf Wolle. In del' Wollfarberei verwendet man 
diese FarbhOlzer gewohnlieh mit anderen, um braune Farben zu erzeugen, die 
abel' nieht fiir eeht odeI' dauerhaft gehalten werden diirfen. 

Die beste Beize fiir W oUe ist K a I i u m b i e h I' 0 mat. Dureh 
Beizen mit 3 Pro cent Kaliumbiehromat, dann Auswasehen und Farben in 
einem besonderen Bade mit geringen l\fengen Farbholz erhalt man eine 
violettgraue Farbe; mit grossen l\fengen wird ein Bordeauxbraun hervor
gebraeht. Ein Zusatz von Sehwefelsaure odeI' Weinsaure zum Beizebad 
wirkt nieht vortheilhaft, die Farbe wird dadureh mehr roth. Ein Zusatz 
von Kreide oder Caleiumacetat zumFarbebad ist vortheilhaft. 

:Man erhalt eine blauliehrothe Farbe durch Beizen del' W oUe mit 
6 Procent Al u min i u m sui fat und 5 Proeent Weinstein, Auswaschen und 
Farben in besonderem Bade wiihrend 1-11/2 Stunden bei 80 -100 0 C. 
mit 40-60 Procent Farbholz. Noeh blauere Nuancen (Carmoisin) erhalt 
man dureh Zusatz einer kleinen :Menge Ammoniak zum Farbebad gegen das 
Ende del' Farbeoperation. Ein Zusatz von Kreide odeI' Caleiumaeetat zum 
Farbebad wirkt sehr vortheilhaft; die Nuance wird dadureh blauer und 
intensiveI'. Lebhaftere Nuaneen von Roth, mehr in Seharlaeh spielend, er
halt man, wenn man dem Farbebad 1-2 Procent Zinnchloriir und einen 
geringen Proeentsatz eines gelben Farbstoffes, z. B. Gelbholz odeI' Flavin, zu
setzt. Ein Zusatz von abgerahmter :Milch odeI' einer Losung von Gelatine 
in geringer l\fenge zum Farbebad wirkt vortheilhaft; diese Stoffe ver-
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binden sich mit den in dem Holz enthaltenen Gerbstoffen, die dadureh 
unloslieh und "irkungslos werden, wodurch etwas lebhaftere Nuancen 
erhalten werden. Das Farben in einem Bade giebt ziemlich befriedigende 
Resultate; die Farbe wird z"'ar blasser, abel' lebhafter als nach del' 
Beiz- und Farbemethode. Man nimmt 4 Procent schwefelsaure Thonerde 
olme Weinstein. Obschon die Anwendung einer geringen Menge Zinn
chlorar als Beize ein lebhaftes Roth erzeugt, (2 - 4 Pro cent Zinn
chloriir mit 4 Procent ,Yeinstein), so muss doch, um eine "'irklieh 
gute Farbe zu erzielen, eine zu grosse QuantiHit (30 -40 Procent) Wein
stein zugesetzt werden. Zinnchlorid giebt ebenfalJs ein lebhaftes Roth, 
abel' auch in diesem FalJe ist del' nothwendige Zusatz von Weinstein iiber
massig gross, z. B. Zinnchlorid aquivalent 4 Procent SnCI22H20 und 32 
Procent ·Weinstein. Mit Zinnbeizen wirkt ein Zusatz von Kalksalzen zum 
Farbebad nachtheilig. 

K u p fer suI fat als Beize giebt braune oder bordeauxbraune Nuancen, 
je naeh del' angewandten Farbstoffmenge. Man nehme 4 Procent Kupfer
sulfat. Ein Zusatz von Weinstein ist nicht vortheilhaft. Ein Zusatz von 
Calciumacetat zum Farbebad bringt nul' geringen Vortheil. 

Fer r 0 suI fat als Beize giebt eine dunkle Schieferfarbe und Bordeaux. 
Man Ilimmt 2 Procent Ferrosnlfat und 8 Procent Weinstein. Ein Zusatz 
von Calciumacetat zum Farbe~ad, sogar bis auf 40 Pro cent , ist VOl'

theilhaft. 
269. Anwenclung auf Seide. Diese Farbholzer werden gegemvartig in 

del' Seidenfarberei nicht mehr angewendet, da sie vollstandig von den 
Theerfarben verdrangt worden sind. 

Man benutzte dieselben friiher zur Erzeugung verschiedener Nuancen 
yon Carmoisin. 

Das gewohnliche Verfahren war, die Seide mit Alaun zu beizen, sodann 
in einem besonderen Bade in einem Absud yon Rothholz nach Zusatz von 
etwas Seife zu farben. 

Etwas lebhafterc und dauerhaftere Kuaneen erhielt man durch fernere 
Behandlung del' 'Seide in einem Bade mit Chlorzinn und endliches Aus
waschen. 

Ein lebhaftes Carmoisin erhielt man auch durch Beizen del' Seide mit 
Zinnchloriir und Weinstein und naehheriges Ftlrben in einem Absud yon 
Rothholz. 

Camwood oder Gabanholz, Barwood, Sandelholz. 

270. Diese Farbholzer stammen von gewissen Arten del' Gattungen 
Pte I' 0 C a I' pus und B a phi a; abel' obschon dieselben verschiedenen Ur
sprungs sind und etwas verschiedene Farbent6ne hervorbringen, so sind 
doch deren allgemeine farbende Eigenschaften einander so ahnlich, dass 
man ihre Anwendullg in del' Farberei am bequemsten zusammenfasst. 

Man benutzt sie hauptsachlich in der W ollfarberei in Yerbilldung mit 
anderen Farbhiilzern, wie Blauholz, Gelbholz etc., um verschiedene Nuancen 
von Braun, Olive und anderen Modefarben etc. herzustellen. In del' Baum-
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wollfarberei ist deren Anwendung ziemlich beschrankt; znm Farben del' 
Seide werden sie gar nicht benutzt und zwar wegen des hohen Grades 
von UnlOslichkeit ihrer farbenden Principien sowie del' Nothwendigkeit, in 
del' Seidenfiirberei alles geraspelte Holz yom Farbebad fernzuhalten. 

271. Anwendung auf Baumwolle. Die auf Baumwolle damit erzeugten 
Fal'ben sind ziemlieh echt gegen Seife und sehwache Saul'en, nieht abel' 
gegen das Licht. Unterehlorige Sauren und deren Salze zerstoren, 
koehende alkalisehe Losungen versehlechtern dieselben raseh. 

Mit Thonerde- und Zinnbeizen, besonders mit letzteren, kann man ein 
ziemlich gutes Roth erzeugen. Die Nuance geht durch die Einwirkung 
von Seife und Alkalien in Elau Uber. Mit Eisenbeizen el'halt man matte 
violette Farben. 

Barwood wird hauptsiichlich in del' Baumwollfarberei benutzt, um 
Barwoodroth odeI' ein imitirtes TUrkisehroth hervorzubringen. 

Man behandelt die Baumwolle in einer kalten Losung von zinnsaurem 
Natron von 2,5-4 0 B. bis zur ganzlichen Sattigung; dieselbe wird dann aus
gewunden und hierauf rasch und nul' kurze Zeit in verdunnter Schwefelsaure 
von 0,5 0 B. behandelt. Gut Auswaschen und Farben mit ungefiihr 200 Proeent 
Barwood. Die Baumwolle wird kalt in das Farbebad eingelegt, dessen 
Temperatur dann allmahlich bis auf 100 0 C. gesteigert und so wahrend 
einer Stunde odeI' Hinger beibehalten wird. Durch Zusah einer geringen 
Menge Soda zum Farbebad, etwa 6 Procent des Gewichts an Earwood, 
wird del' Farbstoff etwas leichter ausgezogen, und man crhiilt cin volleres, 
abel' etwas matteres Roth. 

Die Baumwolle kann aueh gebeizt werden durch Behandlung mit 
ChlorzinnlOsung von 2,5 - 50 B., Auswinden und nachheriges Durchziehen 
durch eine kalte Losung von Natriumcarbonat von 2,5 0 B., dann Auswaschen. 

Sehr gute Resultate erhalt man durch Fixirung del' Zinnbeize auf del' 
Faser mittelst Tanninstoffen. 

Will man mit Thonerde beizen, so behandelt man die Baumwolle in 
kaltem, basisehem Aluminiumsulfat von 2,5-4 0 n. und fixirt mittelst 
phosphorsaurem odeI' kieselsaurem N atron. 

Gute chocolade- odeI' violettbraune Nuancen erhiilt man durch Beizen 
del' Baumwolle mit holzessigsaurem Eisen von 2,5-4 U B., dann Einlegen 
in eine kalte, verdunnte Losung von Ammoniak und nachheriges Farben 
mit Camwood anstatt mit Barwood, wegen del' grosserell Loslichkeit und 
Farbekraft des ersteren. 

Dureh Anwendung cineI' verhiiltnissmassig geringen .l\Ienge Rothbeize 
mit del' Eisenbeize erhiilt man schOne, rothlichbraune Farben. 

272. Amvendung auf vVolle. Volle, bordeauxbraune Nuancen erhiilt 
man, wenn man die \Volle mit 2 Procent Kaliumbichromat beizt ulld 
hierauf in einem besonderen Bade mit 40-80 Procent Farbholz fiirbt. 
Camwood giebt me11r blaue, Sandelholz mehr gelbe Nuancen, wahrend 
Barwood in diesel' Hinsicht die mittJere Stellung einnimmt. Die Fiirbe
kraft des Camwood ist dl'ei- bis viennal sHirker als die del' anderen Holzer. 

Wegen del' gering en Loslichkeit des Fal'bstoffes diesel' FarbhOlzer 
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erMlt man in der Wollfarberei bessere Resultate, wenn man die Waare 
zuerst mit dem Farbholz ansiedet und die Farbe nachher in del' kochenden 
Losung del' Beize entwickelt odeI' abdunkelt. 

Man kocht die Wolle 1-2 Stunden mit 40-80 Procent Farbholz, 
wodurch dieselbe eine sehr volle, braunlichrothe Farbe annimmt. Die 
Wolle wird alsdann entweder in dem namlichen, odeI' bessel' in einem 
besonderen Bade mit 2 Pro cent Kaliumbicbromat eine halbe Stunde gekocht. 

Die so erzeugten Nuancen sind aIle tiefer und blauer als die naeh 
del' Beiz- und Farbemethode erhaltenen; dies ist besonders del' Fall bei 
Camwood, das eine stark in Purpur spielende Farbe giebt. Nach welcher 
Methode man auch das Camwood verwenden mag, so wirkt ein Zusatz von 
Schwefelsaure sowohl zu del' Beize als zum Farbebad immer schadlich. 
In del' Praxis wird dem Entwickelungsbad zwar Schwefelstlure zugesetzt, 
abel' deren Wirkung besteht wahrscheinlich in del' Neutralisation des alka
lischen Zustandes del' gewaschenen Wolle odeI' des kalkhaltigen Wassers. 

Mit Tho n e I'd e b e i z e und nach del' Deiz- und Farbemethode erhiHt 
man ein mattes Bl'aunlichroth, das einem Kupferroth sellr alllllich ist. 

Deizen del' Wolle mit 4-6 Procent schwefelsaurer Thonerde nebst 
~-3 Pro cent Weinstein; Auswaschen und Farben in besondel'em Bade 
wahrend P/2-2 Stunden bei 100 0 C. mit 40-60 Procent Camwood. 
Bei Anwendung del' angegebenen geringsten l\Iengen ist del' erzeugte Ton 
des Roth annahernd del'selbe wie del' ohne vol'hel'gehendes Beizen dul'eh 
Kochen del' W oUe mit Camwood erzeugte, llUl' ein wenig blauer. Benutzt 
man die gl'osseren angegebenen Mengell del' Beize, so wird die Farloe 
heller und gelber. 

Die beste Methode del' Anwendung del' Thollerdebeize ist illdessell die 
des Ansiedens und AOdunkelns; zuerst wird die Wolle mit 20-80 Procent 
Camwood und darauf in einem besonderen Bade mit 10 Procent schwefel
saurer Thonerde abgekocht. Die so erzeugten roth en Nuancen sind leb
hafter, blauer, voller und gleichmassiger als die llach del' Beiz- und 
Farbemethode erhaltenen. Sogar mit del' geringen Menge von 60 Pl'ocent 
Camwood ist das hervorgebrachte Rosa vollkommen gleichmiissig. 

Camwood giebt die tiefsten und blauesten Nuancen yon Roth. Barwood 
und Sandelholz geben ein mehr gelbes und lebhafteres Roth, und zwar 
giebt Sandelholz den gelberen Ton. 

Etwas lebhaftere und mehr blauliche Nuancen von Roth erMlt man 
durch Beizen mit 1 Procent Zinnchloriir und 16 Pro cent Weinstein anstatt 
mit Alaun und Weinstein und nachheriges Farben. Es mangelt abel' den 
Farben an Intensitat. Ein U eberschuss yon Beize zieht entweder die 
Farbe ab odeI' giebt mattbraune Nuancen. 

Die Menge Weinstein, die nach diesel' Methode erforderlieh ist, um 
die bestel1 Resultate zu erzielel1, ist so gross, dass die Einfiihrung del' 
:l\lethode in die Praxis dadurch verhindert wird. Die Methode des An
siedens und Abdunkelns giebt indessen sogar bessere Resultate. Man kocht 
mit del' erfol'derlichen Menge Farbholz und entwickelt in einem besollderen 
Bade mit 1 Pro cent Zil1nchloriir. Ein Zusatz von 'Weinstein ist in dies8m 
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Falle von keinem Vortheil. Die erzeugten Farben sind voller, blauer und 
gleichmassiger, als die nach del' ersten Methode erhaltenen. 

Bei Weitem die lebhaftesten und prachtigsten Nuancen von Roth erhalt 
man mit diesen FarbhOlzern, wenn man als Beize ein Zinnoxydsalz anwendet; 
die Menge Weinstein, die man zuzusetzen hat, um die Wolle geniigend 
zu beizen, ist abel' so iibermassig gross, dass dadurch das Verfahren in del' 
Praxis unmoglich wird. Durch Deizen del' Wolle wiihrend 11/2-2 Stunden 
bei 100 0 C. mit 4-8 Pro cent ChlorzinnlOsung, spec. Gew. 1,6, und 
40-160 Procent Weinstein, dann Auswaschen und Kochen wahrend 1-2 
Stunden mit 40-80 Procent Barwood erhalt man ein blauliches Roth oder 
Carmoisin, das in der Nuance dem mit Rothholz und Alaun erhaltenen Roth 
sehr ahnlich ist und jedenfalls viel lebhafter und blauer ist, als das mit 
Krapp und Alaun erhaltene. Durch Verminderung der Menge des Wein
steins wird die Farbe gelber und es mangelt derselben an Glanz und In
tensitat. Mit diesel' Beize giebt Camwood ein intensireres Roth, Sandelholz 
ein gelberes. 

Leider ist keine del' aus diesen Farbholzern erhltltlichen Farben ganz 
lichtecht; ein Jahr dem Lichte ausgesetzt, bleiehen dieselben gauzlieh abo 

K u p fer suI fat wird bei dies en Farbholzern haufig zum Abdunkeln 
angewendet. Die besten Resultate erhalt man bei Anwendung von 8 Proeent 
Kupfersulfat. 40-80 Proccnt Camwood geben ein gutes Bordeauxbraun. 

Sehr versehieden in der Farbe sind die blaulichrothen Nuancen, die 
man mit einer Beize von 2 Proeent Kupfersulfat und 7 -~ 8 Proeent Wein
stein und Farben in einem besonderen Bade erhiilt. 

Wird Ferrosulfat als Beize gebraucht, so giebt aueh dann die Methode 
des Ansiedens und Entwickelns die besten Resultate. Entwickeln oder 
Abdunkeln mit 5 Procent Ferrosulfat. Man erhiilt dadurch gute, volle, in 
Purpur spielende Nuancen, llhnlich denen, die bei Anwendung von Kalium
bichromat hervorgehen. Dureh Beizen mit 5 Proccnt Ferrosulfat und bis 
12 Pro cent Weinstein erhlllt man gute, bordeauxbraune Nuancen. 

Krapp. 

273. Diesel' Farbstoff besteht aus den geraspelten, trockenen Wurze1n 
von Rubia tinctorum. Friiher sehr geschiitzt und in ausgedehnter Anwen
dung, ist deI'selbe gegenwartig beinahe ganz1ich von dem Alizarin und ver
wandten Farbstoffen verdrLtngt worden. 

274. Anwendung auf BmtmUJulle. Krapp und dessen kaufliches 
Praparat, Garancin, wurden friiher zur Darstellung des bekannten Tiirkisch
roth benutzt, einer durch ihr Feuer und ihre Echtheit sowoh1 gegen das 
Licht als gegen kochende ~lkalische Losungen ausgezeiclmeten Farbe. 
Von besonderem Interesse beim Ttirkischrothfitrbell ist di.) chal'akteristische 
Praparirung del' Baumwolle mit Oe1 VOl' dem Beizen und Farben, welcher 
Vorbereitung das Tiirkischl'oth in del' That seine besoncleren Eigenschaften 
verdankt. Die Ersetzung des Krapps durch Alizarin beim Tiirkischrothfiirben 
hat in diesem vorbereitellden Verfahl'en des Oe1ens keine wesentlichen 
Yeranderungen verursacht, so dass das Emulsionsverfahrell und Steiner's Ver-
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fahren (siehe unter Anwendung des Alizarins) im Allgemeinen die Methode 
des Turkischrothfarbens bei Anwendung von Krapp reprasentiren, wobei 
das Alizarin einzig durch die aquivalente Menge geraspelten Krapps zu 
ersetzen ist. 

275. Anwendung auf Wolle. Wird W o11e mit Krapp gekoeht, so 
nimmt dieselbe eine blassbraune Farbe an; obsehon diese als eine Missfarbe 
zu betraehten ist, so wird dennoeh diese einfaehe Methode in del' Praxis 
a11gemein angewendet. 

Dureh vorhergehendes Beizen del' Wolle mit 3 Pro cent K a I i u m -
biehromat erhalt man gute, rothliehbraune Nuaneen. ~aeh del' "Ein
bad" -Methode erMlt man ziemlieh gute Farben, die abel' gelber und nieht 
so dunkel sind als die naeh del' gewohnlichen Methode erzielten. 

Fur Roth wird die Wolle mit sehwefelsaurer Tho n e I' d e und W ein
stein gebeizt und mit Krapp in einem besonderen Bade gefarbt. 

Beizen del' Wolle mit 6 - 8 Proeent sehwefelsaurer Thonerde und 
5-7 Procent Weinstein. Farben mit 60-80 Procent Krapp bei einer 
anfangliehen Temperatur von 40 0 C. und allmahliehes Steigem derselben 
auf 80 -100 0 im Laufe einer Stunde; Fortsetzen des Farbens wahrend 
einer weiteren Stunde, Auswaschen und Trocknen. 

Die so erzeugte Nuance ist ein Rothlichbraun. Die Farbe wird be
deutend lebhafter und nimmt einen Orangeton an, wenn man mit del' 
schwefelsauren Thonerde und dem Weinstein eine verhaltnissmassig geringe 
Menge Zinnchlorurlosung zusetzt oder statt dessen das Zinnchlorur Clem 
Farbebad gegen das Ende del' Operation beifugt. 

8e1bst unter den giinstigsten Bedingungen ist ein Krapproth auf Wolle 
keineswegs lebhaft und MIt in dieser Hinsicht mit Cochenilleroth den 
Vergleich nicht aus. Das Krapproth ist indessen eine echte und dauerhafte 
Farbe, die das Licht und das Walk en mit Seife ausserordentlich gut aushalt. 

Seit der Einfuhrung des kunstlichen Alizarins wil'd diesel' Farbstoff 
zum Farben eines echten Roth dem Krapp vorgezogen, da man damit mit 
geringeren Kosten lebhaftere Fa1'ben hervorbringt, 

W ol1e, die mit 8 Procent Zinnchloror und 4 Procent Weinstein ge
beizt und in einem besonderen Bade mit Krapp gefarbt wird, nimmt eine 
schone Orangefarbe an. Die "Einbad" -l\Iethode ist eben falls anwendbar und 
giebt befriedigende Resultate. 

Mit K up fer suI fat und Weinstein erhult man braune Farben; mit 
Ferrosulfat und Weinstein dunklere, braune Nuancen. In beiden Fullen 
muss das Beizen und Flirben in zwei separaten Badem geschehen. 

276. Anwenclttng attf Seide. Obgleich die mit Krapp erzeugten 
Farben echt sind, so wil'd dennoch diesel' Farbstoff wegen Mangel an Leb
haftigkeit del' Farben in del' Seidenftirberei wenig benutzt. Fur Roth 
beizt man die Seide, indem man dieselbe uber Nacht in einer kalten con
centrirtcn Alaunlosung liegen Hisst. Man farbt in einem besonderen Bade 
mit 50 Pro cent Krapp. Man beginnt mit dem Farben bei einer niedrigen 
Temperatur und steigert diese nach und nach bis auf 100 0 C. Ein Zusatz 
von Kleie zum Bade giebt lebhaftere Farben. Um eine vollere Farbe zu 
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erhalten, kann man dem Bade auch einen geringen Procentsatz Sumach 
zusetzen. Nach dem Farben wird ausgewaschen, dann in ciner kochenden 
SeifenlOsung, der man eine geringe Menge Zinnchlortir zugesetzt hat, ge
schont und wieder gut ausgewaschen. 

Durch Beizen mit Ferrosulfat, mit oder ohne vorheriges Beizen mit 
Alaun, erhalt man violette und braune Nuancen. 

Cochenille. 

277. Dieser Farb stoff besteht aus dem getrockneten Insect C 0 c c u s 
cae t i, das in Mexico ausgedehnt cultivirt wird. 

Zum Farben del' Baumwo11e wi I'd derselbe wenig angewendet, dagegen 
in del' Zeugdruckerei benutzt. Frtiher fand die Cochenille ausgedehnte 
Anwendung in del' Seidenfarberei, die abel' seit del' Einftihrung del' Anilin
farben immer mehr beschrankt worden ist; in del' W ollfarberei ist die 
Cochenille ebenfa11s durch verschiedene Azofarbstoffe beinahe ganz verdrangt. 

278. Anwendung auf Wolle. Wolle, die mit 2 Procent K ali u m
b i chI' 0 mat gebeizt und in einem besonderen Bade mit Cochenille gefarbt 
wird, nimmt eine gute Purpurfarbe an. Ein Zusatz von Schwefelsaure 
zum Beizebad, den man sogar bis auf 3 Procent H2S04 (66 0 B.) steigern 
darf, giebt eine dunklere Farbe. 

}\ran erhalt mit Cochenille zwei verschiedene Nuancen von Roth, namlich 
ein Blaulichroth, Car m 0 i sin genannt, und ein gelbliches odeI' feuriges 
Roth, das Scharlach. 

279. Cochenille-Carmoisin erhalt man durch Beizen del' Wolle mit 
4 Procent schwefelsaurer Thonerde und 5 Procent Weinstein und Farben 
in einem besonderen Bade mit 8-15 Pro cent Cochenille. Ein Zusatz 
von Kalksalzen zum Farbebad gewahrt keinen Vortheil. Befriedigende 
Schattirungen erhalt man in einem einzigen Bade hei Anwendung von 
6 Procent schwefelsaurer Thonerde und 2 Procent Oxalsaure nebst del' 
erforderlichen Menge Cochenille. Das Cochenille-Carmoisin kann indessen 
auf verschiedene Weise hervorgebracht werden. 

Eine Methode hierzu besteht darin, dass man etwa 5 Pro cent Alaun 
und 21/2 Procent Weinstein in einem alten Cochenille-Scharlachbad aufiost, 
die Wolle ungefahr eine Stunde darin abkocht und sodann in einem be
sonderen Bade mit 10-15 Procent Co chenille eine halbe Stunde beim Siede
punkt farbt. Folgende Tabe11e gieut die Verhaltnisse anderer Suustanzen 
an, die angewendet werden konnen: 

SnCl2 SnCl. 
\Yeinstein. (Kry:;tallisirt.) (Krystallisirt. ) 

Pro cent Pro cent Procent 
No. 1. 6 3 3 

" 
2. 4 2 1,5 

" 
3. 1 0 1 

Schwefelsll1ll'l' 
Thonenle. 
Pro cent 

0 
0 
5 

Cochenille. 

Pro cent 

8-15 

" 
" 

Wolle 

100 

" 
" 

Man kocht 1-p.I 2 Stunden mit den Beizen und farbt in einem be
sonderen Bade mit del' Cochenille 20-40 }\Iinuten bei 100 0 C. 

Hum mel, Fiirberei und Bleicherei. 16 
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Gute Scharlachfarben werden in einem einzigen Bade auch erzeugt durch 
Kochen del' Wolle wahrend 1/2-3/4 Stunden mit schwefelsaurer Thonerde 
und Weinstein, dann Herausnehmen, um die gemahlene Cochenille zu
zusetzen, Kochen wahrend einiger Minuten und endlich Wiedereinlegen 
del' Wolle und 1/2-3/4 Stun den fortgesetztes Kochen. Ein gewisser Theil 
des FarbstofIes bleibt immer als Niederschlag in dem Bade und geht so 
verloren. 

Dm die Nuance des Scharlach zu modificiren und noch blauer zu 
machen, wird dem Farbebad gegen das Ende del' Operation zuweilen eine 
geringe Menge Soda odeI' Ammoniakfiiissigkeit zugesetzt, odeI' die Waare 
wird auch in durch Zusatz von etwas Kalkwasser leicht alkalisch ge
machtem Wasser gewaschen. Andere Modificationen in del' Nuance erhalt 
man durch Zusatz von ammoniakalischer Co chenille, Orseille odeI' Cudbear i 
diese Substanzen erzeugen jedoch keine so lichtechte Farbe. 

Ammoniakalische Co chenille wird haufig neben del' gewohnlic:hen 
Cochenille zur Erzeugung von blaulichen Nuancen von Rosa angewendet. 

Cochenille-Carmoisin, durch Anwendung von Thonerdebeize erzeugt, ist 
ziemlich lichtecht und halt auch das Walken mit Seife und schwac:hen 
alkalis chen Carbonat en ziemlic:h gut aus. 

280. Cochenille -Scharlach. Die gewohnlichen Substanzen zur 
Erzeugung dieser Farbe sind Co chenille, ein Zinnoxydulsalz und Weinstein 
odeI' Oxalsaure. Man kann dabei nach zwei verschiedenen Methoden ver
fahren: 1) die Wolle wird vorerst mit dem Zillnoxydulsalz und dem Wein
stein gebeizt und hernach in einem besonderen Bade mit Co chenille gefarbt; 
2) das Beizcn und Farben wird zu gleicher Zeit in einem und demseIben 
Bade vorgenommen. 

Erste Nethocle. Beizen del' Wolle wahrend 1-11/2 Stunden mit 
6 Procent krystallisirtem Zinnchloriir und 4 Procent Weinstein; Waschen. 
Farben mit 5-12 Pro cent gemahlener Co chenille wahrend 1-11/2 Stunden. 
Dm gleichmassige Nuancen zu erzielcn, wird die 'Volle in das Beizebad sowohl 
als in das Fiiruebad uei ungefahr 50 0 C. eingelegt und die Temperatur 
allmahlich bis zum Siedepunkt gesteigert. Beim Farben ist diese Vorsic:ht 
wegen der leichten Loslichkeit des FarbstofIes nicht so absolut nothwendig. 
Ein Zusatz von Kalksalzen zum Farbcbad wirkt schadlic:h. 

Zweite JJfethode. Man fiiUt das Fiirbebad zur Halfte mit Wasser, 
setzt 6-8 Procent Oxalsiiure, 6 Procent Zinnchloriir und 5 -12 Pro cent 
gemahlene Cochenille zu; kocht wahrend 5-10 Minuten und fiiUt sodann 
das Farbebad mit lmltem Wasser. Einlegen der Wolle, Erwarmen des 
Bades bis zum Siedepunkt im Laufe von 3/4-1 Stun de und 1/2 Stun de 
kochen. Anstatt del' Oxalsaure nimmt man zuweilen 2 Pro cent Weinstein, 
abel' die Farbe wird in diesem Falle nicht so lebhaft. 

Bei dieser "Einbad"-Methode wird das Bad nieht erschOp ft, wie bei 
der erst en Methode; ein Theil des FarbstofIes bleibt in Verbindung mit 
der Beize als gelber, fiockiger Niederschlag immer in del' Losung zuriiek. 
Das nicht erschOpfte Bad kann abel' fill' eine odeI' zwei nachfolgende 
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Operationen benutzt werden, wenn man demselben neue Mengen del' ver
schiedenen Ingredienzien zusetzt. 

Viele Modificationen obiger Methoden sind von Zeit zu Zeit in del' 
Praxis eingefiihrt wonlen. So wird z. B. bei der erst en Methode die Beizc 
nur zum Theil dem wirklichen Beizebad, del' andere Theil dagegen mit 
del' Cochenille dem Farbebad zugesetzt. Dieses theilweise Zusetzen ge
schieht entweder sowohl mit dem Weinstein, als auch mit dem Zinnchloriir 
oder auch nul' mit einer diesel' beiden Substanzen. Bisweilen wird auch 
die Cochenille getheilt, indem eine kleine Menge davon schon dem Beize
bad zugesetzt wird. Das Waschen zwischen dem Beizen und dem Farben 
wird, da es nicht absolut nothwendig ist, zuweilen weggelassen. Die Tem
peratur unll Dauer des Beizens und Farbens variiren stark; auch werden 
oft andere Zinnoxydul- und Zinnoxydsalze nebst anderen Hilfsbeizen als 
Weinstein angewendet. Bei del' zweiten Wlethode sind die versuchten 
l\'[odifieationen fast ebenso zahlrcieh. 

Beim Vergleieh del' beiden Methoden dureh Versuehe ergiebt es sieh, 
,dass, bei gleiehem Aufwande von Farbstoff und Beize, die erste Methode eine 
reine und intensive blaue Nuance von Roth hervorbringt, wahrend die 
"Ein bad (( -Methode ein gel be res und lebhafteres Seharlaeh giebt. Letztere 
Methode ist im Ganzen die vortheilhaftere und wird daher aueh allgemein 
angewendet. 

Bei Anwendung der "Einbad" -Methode bringt das Theilen del' Beize und 
Zuriickbehalten eines Theiles, um denselben nebst der Coehenille wahrend 
del' zweiten Operation erst zuzusetzen, nur einen verhaltnissmassig geringen 
Untersehied im Resultat hervor. Gesehieht das Zusetzen grosstentheils 
oder ganzlieh wahrend der erst en odor Beiz-Operation, so ist das erzeugte 
Seharlach etwas intensiver und gelber. 

Olme den Gebraueh von Weinstein wiirde man eine geringe bliiuliehe 
Nuance von Roth erhalten; ein :Zusatz von Weinstein bis zu 8 Proeent 
vermehrt die Intensitat der Farbe und macht diese mehr gelblieh. 

Zu wenig Zinnbeize giebt ebenfalls ein mattes Blaulichroth, wahrend 
zu viel Zinnbeize clas Scharlach heller macht. 

In del' Regel wird das Zinnchloriir nicht im krystallinischen Zustande 
angewendet) sonrlern in Form einer sauren Losung, namlich als "Zinn
solution" . 

Die Anwesenheit eines massigen Ueberschusses von Salzsaure in diesen 
Losungen hat folgende Vortheile: 

1) Die N eigung del' Beize, sich zu zersetzen, wird dadurch vermindert; 
dicke, dichte Gewebe und festes Gespinnst werden leichter durch
drungen, ehe eine Absetzllng von Beize stattfindet. Das Material wird auf 
diese Weise bessel' durchgebeizt, die resultirende Farbe ist nicht so sehr 
auf die OberfHiche beschraukt, und das Material erscheint durch und durch 
gefarbt. 

2) Die anwesende freie Siiure wirkt vortheilhaft, indem dieselbe den 
Farblack langeI' in Losung halt, so dass die Wolle eine ticferc Nuance 
annimmt, als dies sonst der Fall ware. 

16 * 
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3) Die Anwesenheit freier Saure im Farbebad ist durehaus nothwendig, 
wenn ein kalkhaltiges oder sonst alkalisches Wasser angewendet wird, das 
vorher nicht neutralisirt worden ist, oder wenn nach dem Waschen del' 
Wolle mit schwachen alkalischen Losungen das Auswaschen nicht vollkommen 
ausgeffihrt wurde. Ohne die freie Saure wiirde sich die Beize in grosserem 
oder geringerem Maasse in dem Bade niederschlagen, je nach dem alka
lischen Zustande des Wassers, und das resultirende Scharlach Mtte eine 
schwache, mattbraune Nuance, oder es wiirde sogar ein solches gar nicht 
erscheinen. 

Beim Farben von Cochenille-Scharlach ist daher zur Erzeugung einel' 
befriedigenden Farbe ein saurer Zustand des Bades nothwendig. Ein 
grosser U eberschuss von freier Saure muss jedoch vermieden werden, da. 
dadurch die Farbe an Intensitat verliert. 

Andere Zinnsalze, bekannt unter den Namen von Zinnlosung, Scharlach
losung etc., werden oft anstatt der schon angegebenen benutzt. Die erst
genannte Losung oder "Zinnnitrat" ist bei den Farbern stark im Gebrauch. 
Das dadurch erzeugte Scharlach hat eine entschieden gelbe Nuance, diie 
wahrscheinlieh von del' Wirkung del' wahrend del' Beizoperation freiwer
denden Salpetersaure herriihrt. In diesel' Hinsicht ist letztere daher einem 
Extrazusatze von Weinstein aquivalent. 

Obschon das Zinnchlorid, wenn es mit Weinstein und Co chenille 
angewendet wird, ziemlich gute Resultate liefert, so halten diese in Riick
sicht auf Lebhaftigkeit mit den mittelst Zinnchloriir erzeugten keinen Ver
gleich aus. 

Die Anwesenheit einer gewissen Menge von Zinnoxydsalz mit Zinn
chloriir solI die Entstehung del' sogenannten Zinnfiecken verhindern, d. h. 
dunkel aussehender oder sogar schwarzer Flecken, die sich zuweilen iibel' 
das ganze scharlachfarbene Gewebe verbreitet zeigen_ Diese Fleclwn be
stehen wahrscheinlich aus Zinnoxydul, das wahrend des Kochens aus dem 
Zinnoxydulhydrat entstanden ist. Die Anwendung von Oxalsaure wirkt in 
gleicher Richtung vortheilhaft. 

Urn lebhaft gelbe Nuancen von Scharlach hervorzubringen, setzt man 
nebst del' Co chenille gew6hnlich eine verMltnissmassig kleine Menge irgend 
eines gelben Farbstoffes hinzu. Flavin odeI' Fisettholz werden zu diesem 
Zwecke gewohnlich angewendet. Gelbbeeren werden gelegentlich benutzt, 
sind aber theurer. 

Cochenilleroth auf Wolle darf als eine ziemlich lichtechte Farbe 
betrachtet werden. Del' Hauptmangel desselben besteht darin, dass es 
durch Einwirkung schwacher Alkalien, Seife etc. eine matt ere und mehr 
blauliche Schattirung annimmt. U ebermassiges Walken von Waaren, in 
denen Cochenilleroth vorkommt, ist daher zu vermeiden. Durch nachheriges 
Ausspiilen der ·Waare in Wasser, das mit Essigsaure angesauert ist, kann 
der lebhafte Farbenton 111ehr oder weniger wiederhergestellt werden. Zum 
Farben von Garn, welches mit anderen weissen odeI' hell gefarbten Garnen 
verwebt werden solI und nachher gewaschen odel' gewalkt wird, ist die 



Lacdye. 245 

Cochenille einem Azoroth vorzuziehen. Cochenilleroth lauft nicht und farbt 
die angrenzenden Fasern nicht, wie dies beim Azoroth der Fall ist. 

Die ftir Cochenille-Scharlach gebrauchten Farbekufen sollten entweder 
aus Holz, Stein oder metallischem Zinn verfertigt sein. Eiserne odeI' 
kupferne Gefasse sind durchaus verwerflich, da die Same des Bades einen 
:Theil dieser Metalle aufiost, wodurch die erzeugte Farbe getrtibt wird. 

Ein Sttick reines metallisches Zinn in einer kupfernen Farbekufe hebt 
dies en l\Iangel, da dann kein Kupfer aufgelost wird. 

W o11e, die mit 10 Procent Kupfersulfat gebeizt und in einem beson
deren Bade mit Co chenille gefarbt wird, nimmt eine rothlichviolette odeI' 
Bordeaux-Farbe an. Ein Zusatz von Weinstein zum Fiirbebad gewiihrt keinen 
Vortheil. 

Mit Ferrosulfat als Beize kann man sehr gute, in Purpur stechende 
Schieferfarben oder Lilafarben erhalten. Beizen und Farben in getrennten 
Badern. Man nimmt 8 Pro cent Ferrosulfat und 20 Pro cent Weinstein, 
um den besten Effect zu erzielen. Eine so grosse Quantitiit Weinstein 
macht abel' die Operation fUr die Anwendung zu kostspielig. 

281. Anwendung aHf Seide. Carmaisin. Beizen der Seide durch halb
sttindige Behandlung. dann Liegenlassen tiber Nacht in einer concentrirten 
AlaunlOsung. Gut Was chen und Fiirben in einem frischen Bade mit einer 
Abkochung von 40 Procent Cochenille. Die Seide wird bei niedriger 
Temperatur eingelegt, und diese a11mahlich auf 100 0 C. gesteigert. 

ScharZaclt. Nach dem Ablwchen und Waschen wird die Seide vorerst 
mit Gelb leicht gefarbt oder grundirt, indem man dieselbe wahrend einer 
Viertelstundo bei 50 0 C. in einem schwachen Seifenbad mit 10 Pro cent 
Orlean behandelt und dann gut auswiischt. Zu dunkleren gelben Nuancen 
wird keine Seife angewondet, und das Farben goschieht bei 90 0 C. 

Beizell der Seide durch halbstiindige Behalldlung und Liegenlassen 
wahrend del' Nacht in einer kaUen Losung von 40 Pro cent Cltlorzinn. 
Auswaschen und Farben in einem frischen Bade mit einem Absud von 
20-40 Procent Cochenille und 5-10 Procent Weinstein. Die Seide 
wird bei niedriger Temperatur eingelegt und diose allmahlich auf 100 0 C. 
erh01lt. SchOnen in einem frischen Bade mit kaltem Wasser, das mit 
Weinsaure leicht allgesiiuert ist. Recht gute Resultate erhalt man nach 
der Methode, die auch beim Fiirben del' Wolle am vortheilhaftesten ist: 
Farbell in einem Bade mit Cochenille, Zinnchlortir und Oxalsaure. 

Bei Anwendung von Eisenbeizen kann man auf Seide sehr schone 
Nuancen von Lila erzielen. 

282. Lacdye. Anwcndung auf Wallc. Mit diesem Farbstoffe erhalt 
man eine ahnliche rothe Farbe wie die mit Cochenille hervorgebrachte; die 
angewendeten Methoden sind im Wesentlichen die namlichen wie die schon be
schriebenen. Wegen der Anwesenheit eines grossen Ueberschusses von minera
lischen und harzigen Verunreinigungen giebt Lacdye seinen Farbstoff weniger 
leicht an 'i'{ asser ab als Co chenille ; man muss daher etwa zwo1£ Stunden, bevor 
man den Farbstoff dem Farbebad zusetzt, denselben mit der anzuwendenden 
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Zinnlosung zu einem Teige zerreiben, zuweilen unter Zusatz von ein wenig 
freier Salzsaure. Durch diese vorhergehende 'Dehandlung wil'd del' Farbstoff 
erweicht, ein Theil del' mineralischen Materie, mit welcher del' Farbstoff 
zu einem Lack verbunden sein kann, lost sich und del' Lacdye wird daher
in dem Farbebad loslicher. Mit Ausnahme diesel' geringen Abweichung 
wird das Farben genau auf die gleiche Weise ausgefiihrt wie mit Cochenille. 

Die mit Lacdye hervorgebrachten Roth sind weniger lebhaft als die 
mit Co chenille erhaltenen, sind abel' intensiver. Man halt dieselben auch 
fiir dauerhafter und echter gegen Licht und gegen das Walken mit 
schwachen Alkalien. Lacdye wird daher haufig mit Cochenille zusammen 
angewendet, um aus den guten Eigenschaften beider Vortheil zu ziehen und 
eine Farbe zu erhalten, in welchel' Echtheit und Lebhaftigkeit vereint sind. 
Zu dies em Zwecke kann man die zwei Farbstoffe einem und demselben 
Bade zusetzen oder noch bessel' die Waare zuerst mit Lacdye und daranf 
in einem besonderen Bade mit Co chenille ausfarben. 

Orseille. 

283. Orseille-Teig, Orseille-Extract und Cudbear oder Persio werden 
aus gewissen Flechtenarten dargestellt, die man bei Anwesenheit von 
Ammoniak einem Oxydationsprocesse unterwirft. Man gebraucht dieselben 
noch hiiufig zum Farben zusammengesetzter Nuancen auf Wolle und Seide. 
Del' darin enthaltene Farbstoff OrceIn farbt am Lest en in einem neutral en 
Bade; derselbe besitzt abel' die vortheilhafte Eigenschaft, sowohl in einem 
neutral en, als auch in einem leicht alkalischen oder leicht sauren Bade zu 
farben; auch haben die Farben eine IntensWit und FiiIle, die man mittelst 
deren Rivalen unter den Theerfarben, deren wichtigster das Echtl'oth odeI' 
Roccellin ist, nicht leicht herausbringt. Die Farbe ist nicht lichtecht. 

Orseille ist zum DanmwoIlfarben nicht anwendbar; fiir Wolle und 
Seide sind keine Beizen nothwendig, 

Antvendung auf Wolle, Farben in einem neutral en Dade, odeI' mit 
einem geringen Zusatz von Schwefelsaul'e odeI' Seifenlosung. 

Antvendung auf Seide. Farben in einem Dade mit Seifenlosung odeI' 
Bastseife, mit odeI' ohne Zusatz von Essigsaul'e odeI' Schwefelsaure. Die 
erzeugte Farbe ist lebhaft LHiulichroth odeI' fuchsinroth. 

Orlean odeI' Annatto. 

28--1. Diesel' Fal'bstoff stammt aus dem Fruchtbl'ei, welcher die Samen 
von B i x a 0 l' e II a n a umschliesst. Wegen des unechten Chal'akters del' 
1'othen odeI' Orange-Farbe, die del'selbe hervorbringt, ist dessen Anwendung 
sehr beschrankt und findet dieselLe hauptsachlich auf Seide statt. Kurze 
Zeit VOl' dem Gebrauche muss del' Farbstoff durch Kochen in einer 
Losung von Natriumcarbonat aufgelOst werden. 

Amoendung auf Baumtvolle. Man behandelt die Baunmolle in 
heissen Losung von Orlean, in del' Seife odeI' Soda enthalten ist. 

einer
Helle 
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Farben werden unmittelbar uach dem Farben getrocknet; dunkle Farben 
werden in einer kalten Seifenlosung leicht abgespiHt, urn einen Ueberschuss 
von Alkali von der Faser zu entfernen. Das Durchziehen der gefarbten 
Baumwolle durch leicht mit Schwefelsaure oder Alaun angesauertes Wasser 
giebt der Farbe einen rotheren Ton. 

Anwendung auf Wolle und Seide. Helle Nuancen werden bei 50 0 C. 
mit Zusatz von Seife zum Bade gefarbt, dunkle Nuancen bei 80-100 0 C. 
ohne Zusatz. 

Saffior. 

285. Dieser Farbstoff besteht aus den getrockneten Bliimchen der 
zusammengesetzten Blume von Car t ham u s tin c tor ius. Ehe das kauf
liche Product zum Farben benutzt werden kann, muss man dasselbe gut in 
kaltem Wasser auswaschen, urn den darin vorkommenden, werthlosen gel ben 
Farbstoff daraus zu entfernen. Man thut am besten, das kaufiiche soge
nannte Saffiorextract anzuwenden. Saffior wird in sehr begrenztem l\laasse 
zum Farben von baumwollenem Garn, baumwollenen Fliden und Bandern 
benutzt. Die erzeugte lebhafte Rosafal'be ist ausserordentlich unecht, immer
hin solI sie aber gegen Licht echter sein als die mit Eosinfarbstoffen erzeugte. 

Anwenclung aUf Baumwolle. Um eine gleichmassige Farbung zu erzielen, 
wird die Baumwolle zuerst einige Zeit in einer kalten L08ung des Farb
stoffes in Soda behandelt; dieselbe wird hierauf aus dem Dade heraus
gehoben, und die Losung wird mit Schwefelsaure, Essigsaure oder Weinsaure 
leicht angesauert. Die Baumwo11e wird dann wieder eingelegt und bear
beitet, bis das Bad erschopft ist. Das wirkliche Farben findet erst in 
dem sauren Bade statt. Die gefarbte Baumwolle wird nachher in Wasser 
ausgespiilt, das mit Essigsaure oder Weinstein leicht angesauert ist, dann 
an einem kiihlen, dunklen Orte getrocknet. 

Seide kann auf ahnliche Weise gefarbt werden. 

xv. Gelbe Farbstoffe. 
Wau. 

286. Der Wau besteht aus der Pfianze Res e d a 1 ute 0 I a. Man 
benutzt denselben hauptsachlich in der W 011- und Seidenfarberei, um gelbe 
und olivengelbe Farben hervorzubringen. 

287. Anwendung auf Baumwolle. Die gelben Farben, die man 
mit dies em Farbstoffe auf Baumwolle erhalt, sind von wenig Wichtigkeit, 
da dieselben im Allgemeinen nicht seifenecht sind. 

C h rom be i zen geben gelbliche Olivenfarben, die sehr licht- und 
seifenecht sind. 

Mit Tho n e r deb e i zen erhalt man gelbe Fat'ben, die aber wenig 
Lebhaftigkeit besitzen. 
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Bebandeln der Baumwo11e in Aluminiumacetat von 2,5-4° B. und Fixiren 
in besonderem Bade mit pbospborsaurem oder kieselsaurem Natron; Was chen 
und Farben wah rend 1/2 - 3/4 Stunden bei 60 ° C. Ein geringer Zusatz 
eines Kupfersalzes zum Farbebad macht die Nuance mehr orange. 

Mit Z inn b e i zen erzeugte Gelbfarben sind etwas lichtechter und 
etwas mehr orange im Ton. 

HoI z e s s i gsa u res E i sen als Beize, mit oder olme Zusatz von 
essigsaurer Thonerde, und Fixiren mittelst kieselsauren Natrons giebt ver
schiedene Nuancen von Olive. 

Griine Farben erhalt man durch Bei;,:en mit Thonerde und Farhen 
mit einer Mischung von Wau und Blauholz, oder wenn man die Baum
wolle ;,:uerst indigokiipenhlau farht, him'auf mit Aluminiumacetat oder einem 
Zinnsal;,:e beizt und endlich mit Wau farht. 

288. Anwendung auf Wolle. Die Anwendung von Wau zum Farben 
del' Wolle ist heschrankt, weil dessen Farbekraft schwach ist und zwei 
Bader nothwendig sind, wohl auch weil die Echtheit und Reinheit del' 
damit erhiiltlichen gelben Farbe nicht allgemein hekannt ist. 

W oIle , die mit 2 Pro cent K a I i u m b i c h l' 0 mat gebeizt und in 
besonderem Bade mit 60 Procent Wau gefarbt wird, nimmt eine olivengelhe 
(old gold) Nuance an. Ein Zusatz von Schwefelsaure zum Beizebad ist 
nicht vortheilhaft. Ein Zusatz von 3 Pro cent Kreide zum Farhehad giebt 
del' Farbe gross ere Intensitat. 

Um Waugelb zu erzeugen, beizt man die Wolle durch 1-2stiindiges 
Kochen mit 4 Procent schwefelsaurer Thonerde, wascht und farbt in einem 
hesonderen Bade mit einel1l Absud von 50 -100 Pro cent Wau wahl'end 
20-60 Minuten bei 80- 90° C. 

Das Farbebad wird unmittelbar VOl' dem Einlegen der gebeizten 
'W ol1e zubereitet, wobei der zerschnittene Wau in heschwerte Sacke ge
packt und wahrend 1/2-1 Stunde mit weichel1l Wasser gekocht wird. 

Die so erhaltene Farbe ist ein Gelb, das von einem roth en Anfluge 
verhaltnissmassig frei ist. Die Echtheit del' Farbe gegen Licht und 
Walken mit Seife odel' sehwachen Alkalien ist sehr befriedigend; die Farbe 
ist in del' That in diesel' Hinsicht bessel' als aIle iibrigen, mit natiirlichen 
gelben Farbstoffen erzeugten GeIbfarben. 

Ein Zusatz von Weinstein ZUI1l Beizebad ist nicht vortheilhaft. Ein 
Zusatz von 2 Procent Zinnchloriir giebt del' el'zeugten Farbe Lebhaftigkeit 
und Echtheit. 

Ein Zusatz von 8 Pro cent Kreide ZUI1l Farbebad giebt ein Gelb von 
grosserer Intensitat, aber weniger Reinheit. Calciul1lacetat hat die gleiche 
Wirlmng wie Kreide, nul' in geringerem Grade. 

Man erhiilt lebhaftere und mehr in Orange spielende gelbe Farben 
durch Beizen mit 8 Pro cent Zinnchloriir anstatt mit schwefelsaurer 
Thonerde. 

Nach del' "Einbad"-Methode, wie diese bei Cochenille-Scharlach an
gegeben wurde, erhalt man sehr gute Iebhafte GeIbfarben. 
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Wolle, die mit 6 Pro cent K u p fer s u If at gebeizt und in separatem 
Bade mit Wau gefarbt wird, nimmt eine gelbliche Olivenfarbe an. Ein 
Zusatz von Weinstein zum Beizebad ist von keinem V ortheil. Dem Farbe
bad werden 8 Pro cent Kreide zugesetzt. 

Wolle, die mit 4 Procent Ferrosulfat und 10 Pro cent Weinstein ge
beizt und in besollderem Bade mit Zusatz von Kreide gefarbt wird, er
halt eine gute Olivenfarbe. 

289. Anwendung aUf Seide. In der Seidenfarberei ist Wau der 
wichtigste aHer natiirlichen gel ben Farbstoffe, da die erzeugten Farben 
gegen Licht und schwache Seifenlosungen sich als echt erweisen. Derselbe 
wird hauptsachlich zum Farben von Gelb, Olive und Griin benutzt. 

Fiir Gelb wird die Seide auf gewohnliche Weise mit Alaun gebeizt, 
gewaschen und in eillem besonderen Bade bei 50-60° C. mit einem Ab
sud von 20-40 Pro cent Wau gefarbt. 

Dem Farbebad wird eine geringe Menge SeifenlOsung zugesetzt, um 
eine egale Farbung hervorzubringen. Die hinzuzufiigende Menge wachst mit 
dem Hartegrad des Wassers und dem Procentgehalt des angewendeten 
Farbstoffes; in jedem Falle ist ein zu grosser Zusatz zu vermeiden. Es ware 
selbstverstandlieh besser, das Wasser vorher zu reinigen. Naeh dem 
Farben wird die Farbe belebt, indem man die Seide wahrend 10 Minuten 
in einem frischen Seifenbad behandelt, dem ein wenig Wau-Absud zugesetzt 
wurde, urn die Farbe nicht zu versehleehtern. Auswinden, ohne zu wasehen. 
Wenn Griff verlangt wird, so waseht man die Seide und behandelt dieselbe 
hierauf wahrend 10 Minuten in Wasser, das leiebt mit Essigsaure an
gesauert ist. 

Es ist zur Erzeugung lebhafter gel bel' Farben wesentlich, dass das 
angewendete Thonerdesalz absolut frei von Eisen sei. Del' beste Wau ist 
die kurze franzosische Sorte von Cette; die reinsten Gelbfarben erhalt 
man aus dem ersten und zweiten Absud des Bliithentheiles des Stammes. 
Del' Wurzeltheil enthalt etwas Gerbstoff, del' die Farbe matt maeht. 

Dunkle Nuancen von Gelb werden auf gleiche Weise gefarbt, wobei 
abel' verhaltnissmassig mehr Wau (50-·70 Pro cent) angewendet wird. Ein 
Zusatz von Seife zum Bade ist nicht nothwendig, abel' es ist rathsam, 
die Temperatur etwas niedriger zu halten. Um sehr dunkle Nuancen zu 
erzeugen, muss in zwei Waubadern gefarbt werden. Haufig wird die 
Seide VOl' dem Auswinden in einem starken Seifenbad, das ein wenig 
Orlean enthalt, bei 60 0 C. bearbeitet, sowohl um derselben einen etwas 
mehr orangefarbenen Ton als auch gross ere Lebhaftigkeit zu verleihen. Volle 
Orangefarben werden erzeugt, wenn man zuerst mit Orlean grundirt, hie1'
auf mit Alaun beizt und mit Wau farbt. 

Gelhholz. 

290. Diesel' Farbstoff besteht aus dem Holz von M 0 l' U s tin c tori a. 
Man benutzt denselben hauptsachlich in del' W ollfarberei, in besehranktem 
Grade auch zum Farben del' Seide. 
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291. Anwendung aUf Baumwolle. Das Gelbholz wird zum Baum
wollfarben selten gebraucht, da die erzeugten Farben nicht seifenecht sind. 

Die namlichen Methoden wie fiir Wau sind anwendbar. 
292. Anwendung auf Wolle. Bei schweren W olltiichern wird dieser 

Farbstoff wohl mehr als irgend einer der iibrigen, natiirlichen gelben Farb
stoffe angewendet, hauptsachlich aber in Gemeinschaft mit anderen Farb
hOlzern zur Erzeugung verschiedener zusammengesetzter Nuancen, z. B. 
Braun, Olive, Modefarben. 

Mit K a Ii u m b i c h rom a t als Beize giebt das Gelbholz eine ange
nehme braunliche oder olivengelbe Farbe (old gold). 

Kochen der Wolle wahrend 1-11/2 Stunden mit 3-4 Procent Kalium
bichromat, Waschen und Farben in besonderem Bade wahrend 1-11/2 Stun den 
bei 100 0 C. mit 20 - 80 Procent geraspeltem Gelbholz. Durch gross ere 
Mengen Beize erhalt man tiefere Nuancen, es ist aber nicht rathsam, 
mehr als die angegebene grosste Menge anzuwenden. 

Ein Zusatz von Weinstein oder Schwefelsaure zum Beizebad wirkt 
nicht vortheilhaft. 

Mit Tho n e r deb e i z e giebt das Gelbholz gelbe Farben von ver
schiedener Lebhaftigkeit, je nachdem das Farben in einem oder in zwei 
Badern ausgefiihrt wird. Die "Einbad "-Methode giebt die lebhaftesten 
Nuancen. Farben wahrend 1 - P/2 Stunden mit 4 Procent schwefel
saurer Thonerde, 2 Procent Oxalsaure und 20-40 Procent Gelbholz, bei 
80-100 0 C. Ein Zusatz von Weinstein macht die Farbe zwar intensiver, 
aber matter. 

Werden zwei Bader angewendet, so wird die Wolle wahrend 1-:11/2 
Stunden mit 8 Procent schwefelsaurer Thonerde gebeizt, ausgewaschen 
und in besonderem Bade 1/2_3/4 Stunden bei 80-90 0 C. mit 20-40 
Procent Gelbholz gefarbt. Auch hier hat ein Zusatz von Weinstein zum 
Bade keine vortheilhafte Wirkung. Durch Anwendung von 2 - 3 Procent 
Zinnchlortir nebst der schwefelsauren Thonerde erhiilt man viel lebhaftere 
Farben. 

Die lebhaftesten und echtesten gel ben Farben aus Gelbholz erhiilt 
man bei Anwendung einer Z inn b e i z e. Beizen der W oUe 1 - P / 2 

Stunden mit 8 Procent Zinnsalz und 8 Procent Weinstein; Waschen und 
Farben in besonderem Bade wahrend 30-40 Minuten bei 80-100° C. 
mit 20-40 Procent Gelbholz. 

Sehr lebhafte Gelbfarben erhiilt man nach der "Einbad"-Methode, wie 
die ftir Cochenille-Scharlach angewendete, vielleicht weil dann die Kalkverbin
dung des farbenden Princips "Morin" zersetzt wird. Man nimmt 40 I'ro
cent Gelbholz, 8 Pro cent Zinnchloriir, 4 Procent Weinstein und 2 Procent 
Oxalsaure. Mit weniger Beize erhiilt man vollere, abel' nicht so lebhafte 
Farben. 

Ein verliingel'tes Farben ist immer zu vermeiden, besonders wenn bei 
100 0 C. gefarbt wird oder zwei Bader angewendet werden, da sonst das 
Gelb matt und braunlich wird wegen der im Gelbholz enthaltenen betracht
lichen Menge Gerbstoff. Man kann diesem Uebelstande in hohem Grade 
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vorbeugen, wenn man dem Farbebad eine Leimlosung znsetzt, im Ver
haltniss von 4-8 Procent des angewendeten Gelbholzes. 

Mit Z inn chI 0 rid zusammen giebt Gelbholz hellbraune oder Reh
Farben und es ist dies keine geeignete Beize. 

AUe mit Gelbholz erzeugten gelben Farben verwandeln sich in ein 
mattes Braun, nachdem sie einen Monat dem Sonnenlichte ausgesetzt worden 
sind; sie widerstehen aber ziemlich gut dem Walken mit Seife und 
schwachen Alkalien. 

Mit K u p fer s u If at als Beize giebt Gelbholz eine Olivenfarbe. Man 
kann entweder nach der Beiz- und Farbemethode oder nach der "Einbad"
Methode verfahren. Man nimmt 4 - 5 Procent Kupfersulfat und 3 - 4 
Pro cent Weinstein. 

Mit Fer l' 0 S u 1£ at als Beize erbalt man ein dunkleres Olive. Die 
"Einbad"-Methode giebt gute und gleichmassige Farben. Man nimmt 8 Pro
cent Ferrosulfat, ohne Zusatz von Weinstein. 

293. Amcendung auf Seide. Gelbholz wird jetzt noch beim Seiden
farben benutzt, um verschiedene Nuancen von Griin und Olive darzusteUen. 
Zu gelben Nuancen wird dasselbe selten mehr angewendet, da diese an 
Lebhaftigkeit den mit Wau oder gewissen Theerfarben erzeugten weit 
nachstehen. 

Man benutzt Gelbholz zuweilen zusammen mit andercn Farbstoffen, 
um zusammengesetzte Farben hervorzubringen odor um die Nuance gewisser 
Schwarzfarben zu modificiren. 

Will man dasselbe zu einem heUen Gelb verwenden, so behandelt 
man die Seide 1/4_1/2 Stunde bei 50-60 0 C. in einem Bade mit 16 Pro
cent Alaun und einem Absud von 8-16 Procent Gelbholz. 

Um ein dunkleres Gelb zu farben, wie z. B. verlangt wird, wenn 
man in Verbindung mit Indigokiipenblau das sogenannte " Echtgriin ~ dar
stellen will, wird die Seide mit Alaun gebeizt, gewaschen, hierauf un
gefahr eine Stun de mit einem Absud von 50 - 100 Procent Gelbholz bei 
50-60 0 C. gefarbt und ausgewaschen. 

Quercitron. 

294. Diesel' Farbstoff besteht aus del' inneren Rinde von Que l' c us 
tin c tor i a. Seine Farbeeigenschaften sind denen des Gelbholzes so ahn
lich, dass man mit beiden nach den namlichen Methoden verfahren kann. 

295. Anwendung auf Baumwolle. Die mit diesem Farbstoffe auf 
BaumwoUe hervorgebrachten Farben sind den mit Wau erzeugten sehr 
ahnlich und werden nach del' gleichen Verfahrungsweisc erhalten. 

Quercitrongelb auf Baumwolle mit Malachitgriin iiberfarbt, giebt sehr 
gute heUgriine N uancen. 

296. Anwendung aUf Wolle. Mit Kaliumbichromat als Beize giebt 
Quercitron etwas rothlichere, olivengelbe Farben als die mit Gelbholz e1'
zeugten. Beizen mit 3 Procent K ali u m b i c h rom at, ohne Zusatz von 
Schwefelsaure odeI' Weinstein und Farben in separatem Bade. Die mit Tho n -
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e r d e erzeugten Gelbfarben sind heller, wah rend die mit Zinnchloriir er
zeugten viel Iebhaftel' und in der Nuance mehr orange sind als die 
entsprechenden GeIbholzfarben. 

Mit Z inn chI 0 rid giebt Quercitron eine sehr blasse Lederfarbe. 

In allen Fallen wirken kalkhaltiges Wasser und verlangertes Fiirben 
schiidlich und verursachen matte Nuancen. Ein Zusatz von Leim16sung 
zum Farbebad wirkt vortheilhaft, da dadurch del' immer anwesende Gerb
stoff niedergeschiagen wird. 

Die Echtheit der Quercitronfarben gegen Licht und Walk en kommt 
ungefahr del' der Gelbholzfarben gleich. In der W ollfarberei ist das 
Quercitron grosstentheils yom Flavin verdrangt worden. 

297. Anwendung aUf Seide. Quercitronrinde wird zum Farben del' 
Seide seHen allein benutzt, dann aber auf die namliche Weise wie Wau 
odeI' GeIbhoIz. 

Man benutzt das Quel'citl'on hauptsachlich zur El'zeugung von Kohl
schwarz, indem man dem BIauholzbad eine kleine Menge Quercitron
absud zusetzt. 

Flavin. 

298. Diesel' Fal'bstoff ist ein Pl'aparat von Quel'citronrinde und besteht 
wesentlich aus Quercetin. Auch Quercitrin kann in einigen Pro duct en an
wes8nd sein. Derselbe wird zuweilen unter dem Namen Aurantin in den 
Handel gebracht. Neben Quercitron hat das Flavin den Vortheil einer 
grossel'en Farbekraft, und da das letztere keinen Gerbstoff enthalt, so giebt 
es lebhaftere Farben. Eine gute Qualitat Flavin kann die 16fache Fiirbe
kraft des Quercitrons besitzen, aber man findet oft viel schIeehtere Quali
taten. Die sogenannte "Patentrinde", die durch Kochen von geraspelter 
Quercitronrinde mit Schwefelsaure dargestellt wird, ist ein vorziig!iches 
Ersatzmittel fiir Flavin beim W ollfiirben. 

Zum Baumwollfarben wird das Flavin nieht benutzt. 

299. Anwcndung auf Wolle. Auf Gelb werden Zinnbeizen mit odeI' 
ohne Zusatz von schwefelsaurer Thonerde angewendet. Mit Thonerdebeizen 
allein erhalt man verhaltnissmassig blasse geibe Schattirungen. Mit Zinn
chioriirbeizen wird das Geib viel feuriger, mit einem mehr in Orange 
spielenden Tone. Mit Zinnchioridbeize erhalt man blasse gelbliche 
Lederfarben. 

Beim Farben von Flavingelb ist es sehr vortheilhaft, in einem und 
demselben Bade zu beizen und zu farben, wie beim Farben von Cochenille
Scharlach angegeben wurde. Man erhiilt dadurch Iebhaftere Farben. 
Kochen der Wolle 1/2-3/4 Stunden mit 4-8 Procent Zinnsalz und 0-4 
Procent Weinstein; Herausheben del' Wolle; Zusetzen von 1 - 8 Procent 
Flavin; Kochen wahrend 5-10 Minuten; Wiedereiniegen del' Wolle, und 
mit dem Kochen eine halbe Stunde fortfahren. Man thut wohl daran, das 
Flavin mit etwas heissem 'Vasser zu einem diinnen Teige anzuriihren, 
ehe man dasselbe dem Farbebad zusetzt, da leicht Kiumpen entstehen, 
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die sich nicht durchnassen und auflosen lassen, wenn das Flavin in 
trockenem Zustande in das Bad gebracht wird. 

Mit mehr Zinnchloriir wachst die Intensitat in del' Rothe del' Farbe. 
Anstatt des Zinnsalzes kann man Losungen von Zinnchlorid odeI' 

salpetersaurem Zinn anwenden. 
Eine Vermehrung del' Menge Weinstein reducirt die Intensitat, Leb

haftigkeit und Rothe. Del' Weinstein kann theilweise odeI' ganz durch 
2 - 4 Procent Oxalsaure odeI' Weinsaure ersetzt werden, woraus in del' 
That lebhaftere Nuancen hervorgehen. 

Eine Vermehrung del' Menge des Flavins erhtiht die Intensitat und Rothe. 
Mit 1 Procent Flavin erhalt man ein lebhaftes Canariengelb; mit 8 Procent 
ein lebhaftes Orange. 

Mit Flavin- und Zinnchloriirbeizen auf Wolle gefarbte gelbe odeI' 
Orange-Farben gehtiren zu den lebhaftesten, die man iiberhaupt mit natiir
lichen odeI' kiinstlichen Farbstofl'en hervorbringen kann. 

Mit Hinsicht auf Echtheit gegen Licht und Walken mit Seife odeI' 
verdiinntell Alkalien verhaltell sich dieselben wie die aus Quercitronrinde 
und Gelbholz erzeugten Farben. 

Flavin wird vielfach mit Cochenille zusammell bellutzt, um Scharlach 
zu farben. 

300. Anwendung aUf Seide. Flavin wird im Allgemeinen in del' 
Seidenfarberei llicht bellutzt. Dasselbe kann indessen auf dieselbe Weise 
wie Wau angewelldet werden. 

Fisettholz. 

301. Diesel' Farbstoff besteht aus dem Holze des Sumachbaumes, 
Rhus Cotinus. 

Wegen des unechten Charal,ters aner mit dicsem Farbstoff erzeugten 
Farben ist derselbe in del' Baumwoll- und Seidenfarberei kaum verwend
bar, und dessen ganzliches V crschwindcn aus dem Handel ware kein 
grosser Verlust. Derselbe wurde indessen friiher zum Farben brauner 
Farben auf Seide haufig angewendct, wobei das Gam mit Alaun gebeizt, 
hierauf mit einem Absud von Fisettholz, Rothholz und Blauholz gefarbt 
wurde. Das Fisettholz wird in beschranktem Maasse noch in del' Woll
farberei benutzt, um Orange oder Scharlach zu erzeugen. 

302. Anwendung auf Wolle. Wolle, die mit K a I i u m b i chI' 0 mat 
gebeizt und in besollderem Bade mit Fisettholz gefarbt wird, nimmt eine 
rothlichbraune Farbe an. Dieselbe ist viel rot11er als die mit irgend 
cinem anderell Gelbholz hervorgebrachte, mit Ausnahme del' Gelbbeerell. 
Sehr grosse Quantitatcn Kaliumbichromat diirfen angewendet werden, und 
zwar mit gutem Effect, es ist abel' nicht rathsam, mehr als 3 Procent zu 
nehmen. Ein Zusatz von Schwefelsaure ist nicht vortheilhaft. 

Mit einer Tho n e l' deb e i z e erzeugt Fisettholz eine gelbliche 
Lederfarbe. 

Das lebhafteste Gelb wird mit Fisettholz erzeugt, wenn dieses zu
sammen mit Zinnchloriirbeizen angewendet wird. Mit Z inn chi 0 l' ii l' odeI' 
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Zinnnitrat und Weinstein uud mit einer guten Qualitat Fisettholz erhalt 
man ein lebhaftes Orangegelb, nicht unahnlich dem aus Quercitron odeI' 
Flavin. Die namlichen Farbemethoden und verhaltnissmassigen Mengen 
von Beize wie beim Flavin kOnnen hier angewendet werden, nul' nimmt 
man grossere lYlengen des FarbstofI'es, etwa 20-40 Pro cent Fisettholz. Mit 
einem Z inn eh lor ids a I z als Beize giebt das Fisettholz ein ziemlieh 
gutes und volles Orangegelb, aber nur, wenn zu kostspielige Qualitaten 
vVeinstein angewendet werden. 

Mit K u p fer - und E i sen be i zen erhalt man Olivenfarben, almlich 
den aus anderen GelbhOlzern erzeugten. 

Die aus Fisettholz erhaltenen gelben und Orange-Farben sind nicht 
lichtecht, ein Aussetzen von zwei odeI' drei Monaten gentigt, um die Farbe 
gamlich zu bleichen. Aile, ausser del' Thonerdefarbe, leisten dem Walken 
mit Seife und schwachen Alkalien ziemlich gut en Widerstand. 

In letzteren Beziehungen kommt Fisettholz keinem del' tibrigen Ilattir
lichen gel ben Farbstoffe gleich. 

Gelbbeeren. 

303. Diesel' Farbstoff besteht aus den getrockneten unreifen Friichten 
verschiedener Arten R ham nus; derselbe wird in del' Baumwoll- und 
Seidenfarberei nicht benutzt, findet abel' ausgedehnte Anwendung in del' 
Zeugdruckerei fur Dampforange, Olive, Grull etc. 

Anwendnng an{ Wolle. Gelbbeeren werden zum Wollfarben selten 
benutzt. Ftir die Farberei schwerer vVollstoffe scheinen dieselben ganzlieh 
ausgesehlossen zu sein und sie werden nul' noeh zum Farben leiehter 
Damenstoffe angewendet. Die Hauptursaehe hiervon liegt in ihrem 110hen 
Preis sowie auch in ihrer sehr veranderliehen Qualitat. 

In allgemeinen Farbeeigenschaften stimmen die Gelbbeeren mit F'isett
holz nahe tiberein, abel' die mit denselben erzeugten Farben sind um 
Vieles eehter. 

Mit K a Ii u m b i e h rom a t als Beize erhalt man sehr gute rothlich
braune Farben. 

Mit Tho n e I'd e - und Z inn 0 x y d b e i zen erhalt man nUl' blasse 
und matte gelbe N uancen. Mit Zinnoxydulbeizen erhalt man prachtige 
Nuancen von Gelb und Orange, die beim Gebrauch einer guten Qualitat 
Gelbbeeren denjenigen aus Flavin an Lebhaftigkeit gleichkommen, sie sogar 
ubertreffen kOnnen. Man wendet dieselben Methoden und verhaltniss
massigen Mengen von Beize an wie bei Flavin, abel' mit 10-40 Pl'ocent 
Gelbbeeren. 

Dem Lichte ausgesetzt, wird das Gelbbeerengelb allmahlich braunlich, 
ist abel' in diesel' Beziehung nicht verschieden von den gelben F'arben aus 
Gelbholz, Quercitronrinde odeI' Flavin und entschieden bessel' als diejenigen 
aus Fisettholz. Das Gelbbeerengelb widersteht auch dem Walk en mit 
Seife und schwachen Alkalien ganz gut. 

Die Wirkung des Lichtes auf das mit K up fer sui fat hervorge~ 

brachte Olive ist sehr charakteristisch. Das Olive wird allmahlich grtiner 
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und nimmt an Intensitat zu. Selbst nach einem Aussetzen yon zwolf 
Monaten scheint noch keine bleichende Wirkung einzutreten. Dieses Olive 
ist wohl eine der lichtechtesten Farbell und kann in diesel' Beziehullg 
neben Indigokiipenblau etc. gestellt werden. 

Curcuma. 

304. Dieser Farbstoff wird aus den W urzelknollen von Cur cum a 
tin e tori a gewonnen. U ngeachtet des sehr unechten Charakters del' damit 
erzeugten Farbe ist derselbe noch stark im Gebrauch, besonders in del' Woll
und Seidenfarberei zur Erzeugung zusammengesetzter Nuancen von Olive, 
Braun etc. Derselbe giebt eine lebhaftere gelbe Farbe ohne Hilfe einer 
Beize ; werden abel' Beizen benutzt, so erhalt man Farben, die den 
mit anderen, natiirlichen gelben Farbstoffen hervorgebrachten nicht un-
ahnlich sind. . 

305. Anwendttng auf Baumwolle. Del' Farbstoff der Curcuma ist 
einer del' wenigen, fiir welche die Baumwollfaser eine starke Affinitat 
aussert. BaumwoIle wird cinfach durch ctwa halbstiindige Behandlung in 
der FarbstofflOsung bci ungefahr 60 0 C. gcfarbt. Die Farbe ist weder 
lichtecht, noch widersteht sie den Alkalien; selbst schr schwache alkalische 
Losungen, z. B. Seife, verwandcln die Farbe in cin rothliches Braun. 

306. Anwendung auf Wolle. Farbcn bei 60 0 C. ohne Zusatz. 
Kochcn ist zu vermeidcn, da dadurch das lcbhafte Gelb durch die in die 
Losung eintretenden Extractivstoffe verunreinigt wi1'd. 1st die W oIle mit 
Thonerde odcr Zinn gebeizt, so wird dic Farbc etwas lebhafter, in letzte1'em 
FaIle mehr orange. Mit Kaliumbich1'omat und Fer1'osulfit als Beize erhalt 
man Olive und Braun. 

Berberizenwurzel. 

307. Dieser gelbe Farbstoff ist die Wurzel, zuweilen auch die Rinde 
von Bel' be l' i s v u 1 g a ri s ; derselbe ist aueh kauflich in Form eines 
Extractes zu haben. Man benutzt ilm hauptsachlieh zum Farben von Leder, 
doeh findet derselbe beim Farben del' Seide noeh besehrankte Anwendung. 

Anwendung auf Seide. Man behandelt die Seide bei 50 - 60 0 C. 
in einem Absud des Farbstoffes, der mit Sehwefelsaure, Essigsaure oder 
Weinsaure leieht angesauert ist. Zu dunklen Nuancen kann die Seide 
vol'her mit Zinnchloriir gebeizt werden. 

Catechu. 

308. Diesel' werth volle Farbstoff wird erhalten aus gewissen Arten 
der Gattung A c a cia, Are c a und Un ear i a, die in Indien vorkommen. 
Das Catechu findet ausgcdehnte Anwendung in del' Baumwollfarberei zur 
E1'zeugung verschiedener Nuancen von Braun, Olive, Grau und Schwarz. 
Auch beim Sehwarzfarben del' Seide wird dasselbe in ausgedehllter Weise 
angewendet. Zum W ollfarben wird es dagegen wenig bellutzt. 
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309. Anwendung auf Baumwolle. Die mit Catechu auf Baumwolle 
hervorgebrachte braune Farbe ist bemerkenswerth wegen ihrer Echtheit 
gegen Licht, Seife, alkalische und saure Losungen, so gar gegen Losungen 
von Chlorkalk. 

Zur Erzeugung von Catechubraun wird die Baumwolle 1/2-1 Stunde 
bei 80-100 0 C. in einer Losung von 10-20 Procent Catechu, odeI' in 
einer sol chen , die etwa 10-20 Gramm Catechu pro Liter entMlt, be
handelt. Nachdem die Baumwolle ausgequetscht und abgekiihlt ist, wird 
sie 1/2 Stunde bei 60 0 C. in einem frischen Bade, das auf ein Liter 
1 - 2 Gramm Kaliumbichromat entMH, behandelt und endlich gut aus
gewaschen. Zu sehr tiefen und vollen Schattirungen 1[isst man die Baum
wolle in dem warmen Catechu-Absud liegen, bis diesel' kalt geworden ist, 
ehe mandieselbe !in das Kaliumhichromat einfiihrt. Die tiefsten Nuancen 
werden durch Trocknen del' Baumwolle nach dem Catechubad erzielt. 
Sehr Mufig - z. B. beim Zettelfiirben - lasst man die Baumwolle 
schnell durch eine Folge von Catechu- und Bichromatbadern durchgehen. Bei 
diesem Verfahren wird die Baum wolle in dem erst en Bade einfach mit 
Cat e chi n impragnirt; dieser Korper ist im reinen Zustande ganz weiss, 
im zweiten Bade wird er abel' sofort vollstandig oxydirt und soIl inner
halb und auf del' Faser unlosliche braune J a p on s a u l' e bilden. Ein 
vorhergehendes Beizen del' Baumwolle ist nicht nothwendig, da die Nuance 
dadurch nul' leicht modificirt wiirde. Beizen werden abel' gebraucht, wenn 
andere Farbstoffe in . del' Form von Extracten dem Catechubad zugesetzt 
werden, z. B. Blauholz, Gelbholz, Alizarin. 

Auf mit Thoncrde gebeizter Baumwolle ist die einfache Catechufarbe 
ein gelbliches Braun; mit Zinnbeizen wird dassel be noch gelber. Eisen
beizen bringen die grosste Veranderung hervor und geben ein braunlic:hes 
odeI' grunliches Grau. Wenn jedoch Farbstoffe, wie die eben genannten, 
dem Farbebad zugesetzt werden, so konnen dadurch die braunen und grauen 
Nuancen beliebig modificirt werden. Die Echtheit solcher Nuancen Mngt 
von den angewendeten Farbstoffen und Beizen abo 

Wird Catechu allein angewendet, so erMlt man eine etwas dunklere 
Nuance von Braun durch Zusatz von schwefelsaurem odeI' essigsaurem 
Kupferoxyd ZUll1 Farbebad il1l VerMltniss von etwa 6 Procent vom Ge
wichte des Catechu. Die verl1lehrte Intensitat del' Farbe ist wahrscheinlich 
einer Bildung von basischem Kupferchromat zuzuschreiben. Obschon aber 
ein solcher Zusatz eines Oxydationsmittels ZUI1l Farbebad auf den ersten 
Blick vortheilhaft erscheint, so ist derselbe dennoch nicht zu empfehlen, 
da dadurch das Catechu oxydirt, und das Bad fiir spatere Partien zu 
farbender Baumwolle allmahlich verschlechtert wird. Das Catechu soUte 
in l1log1ichst unoxydirter und loslicher Form behalten werden, bis die 
Faser davon durchdrungen ist und erst dann einer oxydirenden Wirkulig 
ausgesetzt werden. 

Die oben angefuhrten Beizen Mnnen VOl' odeI' nach dem Kaliumbichro
mat angewendet werden; die Baumwolle wird in deren kalten Losungen 
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von 0,5-2,5 0 B. und hierauf in einem Bade von Natriumphosphat oder 
einem anderen passenden Fixirungsmittel behandelt. 

Zahlreiche helle Nuancen erhalt man durch ein nachfolgendes Farben 
ohne wei teres Beizen. In solchen Fallen wird die gechromte Baum
wolle bloss gewaschen und in der nothwendigen Losung von Farbholzextract 
gefarbt. Die geringe Menge Chromoxyd, die sich wahrend der Oxydation 
mit dem Kaliumbichromat immer auf die Faser niederschHigt, wirkt in 
dies em Falle als Beize. 

Eine sehr gewohnliche Methode, die obigen modificirten Farben zu 
erzeugen, besteht darin, dass man die Baumwolle mit einer Losung von 
Catechu, der auch Farbholzextract zugesetzt wird, kocht und sodann die 
Farbe entwickelt, und zwar vorzugsweise in einem besonderen Bade mit 
Kupfer- oder Ferrosulfat oder beiden und endJich in das Kaliumbichro
matbad einfiihrt. 

Wird auf die Lichtechtheit nicht Riicksicht genommen, so konnen zur 
Modification der urspriinglichen Catechufarben die basischen Theerfarben 
benutzt werden; in diesem Falle wird die Baumwolle zuerst mit Catechu 
gefarbt und wie gewohnlich durch Kaliumbichromat gezogen, dann ge
waschen und in einer kalten oder lauwarmen Losung der Theerfarbe 
gefarbt. Bismarckbraun und Fuchsin werden oft in dieser Weise an
gewendet. 

In der Praxis wird das Catechu nicht immer genau in dem Zustande 
benutzt, in dem es eingefiihrt wurde. Es kommt ein sogenanlltes "prapa
rirtes Catechu" in den Handel, das durch Zusammenschmelzen von Catechu 
mit schwefelsaurer Thonerde dargestellt wird. Dieses Product soil eine 
gross ere Farbekraft besitzen als das eigentliche Catechu. 

Catechuschwarz erhalt man durch Behandlung der Baumwolle in 
einem heissen Absud von Catechu, wobei man die Waarc in dem Bade 
liegen lasst bis dieses kalt geworden ist, dieselbe sod ann in kaltem 
schwefelsaurem Eisenoxyd von 1,5 0 B. behandelt, auswascht, hierauf in 
einer kalten oder lauwarmen Abkochung von Blauholz farbt und endlich 
durch KaliumbichromatHisung durchgehen lasst. 

310. Anwendung auf Wolle. Wie schon bemerkt, wird Catechu in 
der W ollfarberei nur selten angewendet, obschon es schone und volle braune 
Farben auf der Wolle hervorzubringen vermag, die sich gegen Walken, 
Was chen mit Seife oder alkalischen Losungen, sowie gegen Licht echt 
verhalten. Im Ueberschuss angewendet, macht dasselbe die Wolle leicht 
rauh im Griff und zer8tort zum Theil deren Walkfahigkeit; wo abel' ein 
wirklich echtes Braun verJangt wird, da soUte man diesen Farbstoff nicht 
ausser Acht lassen. 

Die beste Methode der Anwendung auf Wolle ist der bei Baumwolle 
befolgten ahnlich. 

Die Wolle wird 1- 11/2 Stunden mit 10 -20 Procent Catechu ge
kocht und bei 80-100° C. in einem besonderen Bade eine halbe Stunde 
mit 2 - 4 Procent Kupfersulfat, Ferrosulfat oder Kaliumbichromat ab
gedunkelt. Da das Catechubad nieht erschOpft ist, so hun es zum Farben 
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weiterer Quantitaten Wolle dienen und braucht nur gelegentlich mit ferneren 
Zusatzen von Catechuabsud aufgefrischt zu werden. 

Durch Zusatz von anderen Farbstoffen zum Farbebad, wie Camwood, 
Alizarin, Elauholzextract etc., erhalt man zahlreiche Nuancen von 
echtem Braun. 

311. Amcend%tng auf Seide. In der Seidenfarberei wird das Catechu 
hauptsachlich benutzt, urn die Seide beim Schwarzfarben zu beschweren. 

Man giebt zum Reschweren dem Catechu den Vorzug vor anderen 
Gerbstoffen, z. B. GaUapfeln, weil dessen EisemTerbindung der Wirlmng 
heisser SeifenlOsungen in den nachfolgenden Operationen bessel' widersteht, 
und das Schwarz kein so rostiges Aussehen annimmt. 

Folgendes ist in Kiirze das Verfahren fiir stark beschwertes Schwarz: 
Nach dem Abkochen in basischem Ferrisulfat liegen lassen, und Farben 

auf Berliner-Elau; Behandeln del' Seide wahrend einer Stunde bei 60-70 0 C. 
in einem Bade, das 100-200 Procent Catechu cnthalt. Wenn nothwendig, 
kann die Seide ohne Gefahr wahrend del' Nacht in del' Fliissigkeit liegen 
bleiben. Wird nul' geringe Beschwerung verlangt, so geniigt eine Tempe
ratUI' von 50 0 C., und die Concentration des Catechubades iibersteigt nicht 
2,5 - 3,5 0 B. Rei diesel' Temperatur wirkt del' Gerbstoff allein auf die 
Seide, indem er dieselbe bis auf 10-12 Pro cent beschwert; bei einer 
Temperatur von 60 - 70 0 abel' wird das schon auf del' Faser haftende 
Berliner-Elau angegriffen. Ein Theil des Gerbstoffes wird so zerstort, abel' 
del' Rest verbindet sich mit dem Eisenoxydul und das Gewicht del' Seide 
wird dadurch um 30-40 Procent vermehrt. 

Die grasste Beschwerung wird aber erreicht durch combinirte Be
llutzung von Catechu und Zinnchloriir. Man behandelt die Seide znerst 
eine Stunde ill clem Catechubacl bei 50 0 C. und hebt sie dann hemus. 
Nachdem man dem Farbebad, je nach der Anzahl vorhergegangener Eisen
bader, 5 -15 Procent Zinnchloriir zugesetzt und letzteres sich aufglalOst 
hat, legt man die Seide wieder ein und behandelt dieselbe 1-2 Stunden 
bei 70 - 75 0 C., oder man lasst sie, wcnn nothwendig, ohne Gefahr 
wahrend del' Nacht oder auch zwei Nachte hindurch liegen. Die Seide 
del' Luft auszusetzen, soUte moglichst vermieden werden, indem man das 
Bad mit Fliissigkeit gefiillt halt und die Stangen gut bepackt und fest 
aneinander riickt; im U nterlassungsfalle oxydirt sich das Zinnchloriir und 
die Seide crhalt einen steifen Griff. Das Zinnchloriir wirkt als Reductions
mittel und solI die Bildung von Eisenoxydoxydul befOrdern, zugleich wird 
abel' eine betrachtliche Menge Zinnoxyrl auf del' Faser fixirt. 

1st dem Catechubad kein Zinnchloriir zugesetzt worden, S0 bewahrt 
man dasselbe zu fernerem Gebrauche auf, da es nicht erschOpft ist. Alte 
Catechubader geben in del' That bess ere Resultate als neue, sowohl in 
Bezug auf Beschwerung als auf Farbe, was von del' geringen Menge 
Eisen herriihren soll, die aus vorhergegangenen Operationen in denselben 
zuriickbleibt. Wenn dagegen Zillnchloriir zugesetzt wurde, so ist das 
Catechubad nicht ferner anwendbar und kann sofort geleert werden. 



ANWENDUNG 
DER KUNSTLICHEN FARBSTOFFE. 

XVI. Allilin-Farbstoffe. 
a) Rosanilin-Gruppe. 

JC6H4'N(CHS)2 
C6H-

312. Benzaldeh,.'dgriill. C C Flu 
116 4 

N(CHs)2Cl. 
Dieser Farbstoff ist von Dimethylanilin abgeleitet und ist das salz
saure Tetramethyldiamidotriphcnylcarbinol. J III Handel kommt derselbe 
in Form verschiedener Salze vor (Sulfat, Oxalat etc.), oder als Zink
Doppelsalz der Farbbase und wird unter verschiedenen Namen verkauft, 
z. B. MalachitgrUn [3(C2sH24N2'HCl)2ZnCI2'2H20] (Act.-Ges. f. Anilin
fabr., Berlin), Solid- oder EchtgrUn [2C23H24N2 '3(C2H20 4)] (L. Cassella & Co.), 
VictoriagrUn (Badische Anilin- und Soda-Fabrik), NeugrUn etc. Nahe ver
wandte Farbstoffe mit ahnlichen Farbeeigenschaften sind die von Diaethyl
anilin abgeleiteten, bekannt als AethylgrUn, EchtgrUn J, Neu - VictoriagrUn 
OG (B. A. S. F.), BrillantgrUn etc. Diese geben gelbere Nuancen von 
GrUn als die von Dimethylanilin abgeleiteten Farbstoffe. Beim Farben 
mit diesen Farbstoffen kann die Temperatur des Farbebades, wenn noth
wendig, auf 100 0 C. gesteigert werden, ohne der Farbe zu schaden. 

An10cndung auf' Baurnwolle. Prapariren del' Baumwolle mit Gerb
saure und Brechweinstein (siehe S. 158), Waschen und Farben in einem 
frischen Bade. Die Farblosung kann kalt oder bei allmahlich nicht tiber 
60 0 C. gesteigerter Temperatur angewenc1et werden. Die FarblOsung 
(1 - 4 Pro cent) wird allmahlich zugesetzt. Das Farbebad, das zuweilen 
sehr leicht mit Essigsaure angcsauert wird, erschOpft sich nicht und kann 
fiir ein neues Quantum 'Yaare aufbewahrt werden. 

FUr lebhafte N uancen kaun die Dauu1IYolle mit TiirkischrothOl und 
schwefelsaurer Thouerde pra parirt werden (siehe S. 162). 

FUr gelbe Nuancen VOll GrUn setzt man dem Farbebad Auramin odeI' 
cinen anderen basischen gelben Farbstoff ZU. Man kann auch mit Thon
erde beizen, mit Natriumphosphat fixiren, und zuerst mit Quercitronrinde, 
nachher mit Denzaldehydgriin in besonderem Bade farben. 

Jut e wird sowolll mit diesem Farbstoffe als mit allea anderen basischen 
Farbstoffen oltne Beize gefarbt. 

17 * 
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Anwendung aUf Wolle. Man farbt in einem neutralen Bade, d. h. 
ohne irgend eine andere Beimengung, als die FarblOsung. Die Gewohnheit, 
dem Farbebad Seife zuzusetzen, ist nicht zu empfehlen, wegen del' 
Bildung einer unltislichen, klebrigen Zinkseife. Unter besonderen Um
standen kann man htichstens 1-2 Pro cent Schwefelsaure von 66 B., Alaun 
oder ein anderes saures Sah zusetzen. Die Farbe hat grosse N eigung 
abzurussen und widersteht der Wirkung des Walkens und des Lichtes 
nicht. Man erhalt nach allen diesen Richtungen bessere Resultate, wenn 
man die Wolle vorher mit N atriumthiosulfat (kauflichem N atriumhyposulfit) 
nach der unten fiir Methylgriin beschriebenen Methode beizt. 

Anwendung auf Seide. Man farbt bei einer Temperatur von 50 bis 
60 0 C. in einem Bade, welches eine geringe Menge Seife oder Bastseife 
enthalt. Zuweilen wird dem Bade etwas Schwefelsaure zugesetzt. Gutes 
Waschen, Schtinen in einem kalten, sehr leicht mit Essigsaure angesauerten 
Bade und Trocknen. 

Fiir gelbe Nuancen von Griin setzt man dem Farbebad Auramin odeI' 
einen anderen basischen, gelben Farbstoff zu. Wird Pikrinsaure oder eine 
andere saure Farbe benutzt, so muss dieselbe dem Schtinungsbad zugesetzt 
werden, wobei man vermeidet, einen Ueberschuss von Schwefelsaure anzu
wenden, da sich sonst das Griin abltist. Es ist besser, die Seide sogleich 
nach dem Schtinen zu trocknen, damit durch das Ausspiilen keine Pikrin
saure verloren geht. 

313. Sauregriill. Man findet im Handel mehrere saure Griin
farben mit Namen wie Helvetiagriin (Ges. Chem. Ind., Basel), Sauregriin 
(Poirrier), Lichtgriin S (B. A. S. F.), Guineagriin (Act.-Ges., Berlin) etc. Es 
sind das Natron - oder Kalisalze der Sulfosauren del' Base einer del' 
Benzaldehydgriinfarben. 

Wie ihre Benennung andeutet, miissen dieselben in einem sauren 
Bade angewendet werden. 1hre Farbekraft ist geringer als die del' 
Benzaldehydgriinfarben, werden sie abel' mit anderen sanren Farben an
gewendet, so erweisen sie sich zur Erzeugung zusammengesetzter Nuaneen 
als ausserst niitzlich. Zum Farben von Baumwolle sind dieselben nieht 
geeignet. 

Anwendung auf Wolle. Man farbt mit der nothwendigen Menge Farb
stoff und einem Zusatz von 2 - 3mal deren Gewicht Schwefelsaure von 
66 0 B. Ein Zusatz von 20 Procent schwefelsaurem Natron kann gemacht 
werden, sofern sich eine Neigung zu ungleichmassiger Farbung zeigen sollte. 
Die Temperatur wird allmahlich bis nahe zum Siedepunkt gesteigert. 

Anwendung auf Seide. Man farbt bei einer Temperatur von 50 0 C. 
mit Zusatz von "BastseifenlOsung", die mit Schwefelsaure leicht ange
sauert ist. 

314. Alkaligriin, Viridil1. Dieser nach dem Malachitgriin-Verfahren 
aus Diphenylamin abgeleitete, oder durch Oxydation von Benzyldiphenyl
amin mit Chloranil bereitete Farbstoff ist nul' von beschrankter Anwendung. 
Da der Farbstoff ein N atriumsulfonat der Farbebase ist, so hat derselhe 
ahnliche Farbeeigenschaften wie das Alkaliblau und wird genau auf die-
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selbe Weise angewendet (siehe S. 264). Angenehm griinliche Nuancen 
von Elau auf Wolle werden erhalten durch Mischungen von Alkaliblau 
und Alkaligriin. 

C6H4'NH2 I C6H4' NHg 

315. Fuchsin. C C6HS' CHs 
I 

NH2·Cl. 
Diesel' Farbstoff, del' auch die Namen RoseIn, Magenta, AzaleIn, Rubin etc. 

fiihrt, ist gewohnlich ein Gemisch del' chlorwasserstoffsauren Salze oder del' 
Acetate del' organischen Basen Triphenyltriamidocarbinol (Pararosanilin) 
und Tolyldiphenyltriamidocarbinol (Rosanilin). Verschiedene N ebenproducte, 
die aus unreinem Fuchsin bestehen, werden unter verschiedenen Namen 
verkauft, als Cerise, Grenadin, Cardinal, Amaranth etc. Keine diesel' Sub
stanzen liefert lichtechte Farben. 

Anwendung auf Baumwolle. Prapariren del' Baumwolle mit Gerb
same und entweder Brechweinstein oder Zinnchlorid (siehe S. 158), gutes 
Waschen und Farben in besonderem Bade bei 45 - 50 0 C. Die Farb
losung wird dem Bltde allmahlich zugesetzt. Zusammen mit anderen 
basischen Farbstoffen, wie z. B. Chrysoidin, Neutralviolett angewendet, 
€rhalt man zahlreiche zusammengesetzte Nuancen. 

Lebhaftere Farben erhalt man durch Beizen del' Baumwolle mit 
TiirkischrothOl und schwefelsaurer Thonerde (siehe S. 162) ; dieselben 
sind abel' nicht so seifenecht wie die mittelst Gerbsaure fixirten Farben. 
Beide Methoden sind auf alle basischen Farbstoffe anwendbar. 

Anwendung auf Wolle. Farben in neutral em Bade. Allmahliches Er
warmen bis auf 80 0 C. Durch Zusatz von 2 - 4 Procent Seife wird die 
€rzeugte Farbe lebhafter; das Bad lasst sich abel' in diesem Falle nicht 
€rschOpfen und saUte wOll1oglich fur spater zu farbende Mengen auf
bewahrt werden. Dies ist die allgemein angewendete Methode des Farbens 
mit allen basischen Fal'bstoffen. 

Die Farbe lanft beim Walken aus und ist fiir Game, die nachher 
im Stiick gewalkt werden, nicht geeignet. 

Anwendung auf Seide. Farben bei 50--60 0 C. in einem schwachen 
frisch en Seifenbad, dem die Farblosung allmahlich zugesetzt wird. Waschen 
und Schanen fur gelbe Nuancen in einem mit Essigsaure oder Weinsaure 
leicht angesauerten Bade; fiir blaue Nuancen wird mit Schwefelsaure 
angesauert. 

316. Saurefnchsill. Diesel' Farbsioff ist das Natronsalz del' Rosa-
nilintrisulfosliur·c. Dcrsclbe hat nur etwa die halbe Farbckraft des 
Fuchsins, und ist zum Farben del' Baumwolle nicht verwendbar. 

Anwendung auf Wolle. Farben in einem mit 2-4 Pro cent Schwefel
saure von 66 0 B. angesauerten Bade mit Zusatz von 20-30 Pro cent schwefel
saul' em Natron, wenn sich eine Neigung zu unregelmassiger Farbung zeigt. 
Einfiihren del' Waare bei 40 0 C., Erhohen del' Temperatul' im Laufe von 
40 Minuten auf 100 0 C. und Farben wahrend 20 - 30 Minuten. Dies 
ist die allgemein angewendete Methode beim Farben mit allen ahnlichen 
Farbstoffen. 
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Saurefuchsin wird haufig nebst anderen Farbstoffen in einem sauren 
Bade angewendet, urn zusammengesetzte Nuancen zu erzielen. Die von 
demselben hervorgebrachte Farbe entfarbt sich durch Einwirkung von 
Alkalien und ist fUr Waaren, die gewalkt werden mUssen, nicht geeignet. 

Anwendung auf Seide. Ftirben ill einem Bade mit "Bastseife", das 
mit Schwefelsaure leicht angesauert ist. Allmahliches Zusetzen del' 
Farblosung. 

317. I. Spiritnsliisliche Anilinblaufarben: 

I C6H4' NH(C6H5) 
C6H4' NH(CGH5) 

Rosanilinblau. C CeH3' CH3 

I 

NH' C6H5 ' C1. 
Dieser Farbstoff in reinster Form ist das salzsaure Salz des Triphenyl
rosanilins. Je nach dessen Reinheit erhalt man mittelst dieses Blaus 
Nuancen, die von matt Rothlichblau bis zu rein em Himmelblau variiren. 
Die rotheren Nuancen werden mit R bezeichnet (Dahlia, Parmablau etc.), 
wahrend diejenigen, welche rein ere Kuancen hervorbringen, mit 5B und 
6B bezeichnet werden (Opalblau, Lyonerblau, Baseblau etc.). Die zwischen
liegenden Nuancen werden mit B, 2B, 3B, 4B bezeichnet (Humboldtblau, 
Bleu imperial, Enzianblau etc.). 

C6H4' NH(C6H5) 

J C6H4' NH(C6H5) 
Diphenylaminblau. C l C6H4 

~H'C H-'Cl 6 0 

Diesel' aus Diphenylamin abgeleitete Farbstoff wird als das salzsaure 
Salz des Triphenylpararosanilins betrachtet. Derselbe liefert ein etwas 
schoneres, aber auch kostspieligeres Blau als del' vorhergehende Farbstoff. 

~rethyl- nud Aethylblan. Dies sind die :Methyl- und Aethylderivative 
des Diphenylaminblaus, ausgezeichnet durch die grosse Reinheit der damit 
erzeugten, grUnlichblauen Fal'be. 

Diese spiritusloslichen Farben werden im 40 - 50fachen Gewicht 
Alkohol, zuweilen auch mit Zusatz von etwas Schwefelsaure aufgelOst. 
:Man benutzt dazu ein enghalsiges Gefass und erwarmt dieses auf einem 
Wasserbad. 

Anwendung auf Bau'mIVolle. Die Baumwolle wi I'd mit olsaurer Thon
erde praparirt. Behandeln del' gebleichten Baumwolle in einem warmen 
Seifenbad bei 60 0 C. (60 - 100 Gramm Seife pro Kilo Baumwolle), 
Ausquetschen und Behandeln in einem kalten Bade von essigsaurer Thonerde 
von 50 B. und Ausquetschen. Dreimalige Wiederholung dieser Operationen 
und Farben in einem frischen Bade. Die geseifte Baumwolle kann auch 
sofort in einem Farbebad behandelt werden, dem essigsaure Thonerde zu
gesetzt wurde. Zusetzen der FarblOsung in kleinen Portionen und alI
mahliches Erwarmen bis zum Siedepunkt. Gutes Auswaschen in kaltem 
Wasser, endlich Durchziehen durch ein schwaches, auf 60 0 C. erwarmtes 
Seifenbad, dem Essigsaure zugesetzt wurde, bis sich Zeichen der TrUbung 
einstellten. 
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Die Baumwolle kann auch mit Gerbsaure praparirt und in einem, 
Farblosung enthaltenden und mit Alaun angesauerten frischen Bade ge
farbt werden. 

Anwendung a1lf Wolle. Farben mit 1-5 Pro cent Farbstoff oder 
mehr, wenn nothwendig, mit Zusatz von 4 - 8 Pro cent Schwefelsaure von 
66 0 B. und 10 - 20 Procent Natriumsulfat. Einlegen der Wolle bei 
50-60 0 C., schnelle Steigerung der Temperatur auf 100 0 C. und Kochen 
wahrend einer halben Stun de oder langer, wenn nothwendig. Anstatt mit 
Schwefelsaure kann man auch mit 10-12 Procent Alaun ansauern. 

,Venn rothe Nuancen von Elau gewiinscht werden, so giebt ein Zusatz 
von Schwefelsaure die beste Farbe i bei den reineren Elaufarben erhiilt 
man lebhaftere Nuancen durch Anwendung von Alaun. 

Wegen ihrer U nloslichkeit sind die spiritusloslichen mau sehr geneigt 
ungleichmassige Farbungen hervorzubringen, werden aber beim Garnfarben 
vorgezogen, wenn das Tuch nachher gewalkt werden muss. 

Amvendung auf Seide. Einlegen del' Seide in ein lauwarmes Bad, 
das mit Schwefelsaure angesauerte "Bastseife" entMlt. Allmahliches Zu· 
setzen del' FarbHisung, allmahliches Erwarmen auf 100 0 n. und Farben 
bei dieser Temperatur. Was chen in kaltem Wasser und SchOn en mit 
verdiinnter Schwefelsaure. 

318. II. Wasser losliche Anilinlllaufarben. Die wasserHislichen Blau
farben bestehen gewolmlich aus den Ammonium- oder Natriumsalzen der D i
und T ri sulfosauren von Rosanilin- oder Diphenylaminfarben. Dieselben 
variiren betrachtlich in Reinheit der Farbe und werden mit R, B, 2 B, 
6 B etc. bezeichnet. Die rotheren Nuancen sind im Handel unter den Namen 
Sergeblau, Marineblau, Blackleyblau etc. bekannt, die reineren Nuancen 
unter den Namen Chinablau, Nachtblau, Loslichblau, Wasserblau, Baum
wollblau, Seidenblau etc. 1). 

Amcel1dung auf Baumwolle. Die Baumwolle wird mit Gerbsaure und 
Brechweinstein praparirt und bei 60 -70 0 C. in einem besonderen, mit 
Alaun leicht angesauerten Bade gefarbt. 

Helle Nuancen von Elau werden Ofters ohne vorhergehendes Prapa
riren gefarbt. 

Die fUr spirituslosliches mau angegebene }\lethode kann ebenfalls be
folgt werden. 

Eine andere empfohlene Methode besteht darin, dass man die Baum
wolle bei 60 0 C. in einem Bade farbt, welches die FarbHisung und 
3 Procent zinnsaures Natron enthiilt. Nachdcm die Baumwolle gehOrig 
gesattigt ist, wird die Losung mit Schwefelsaure angesauert und das Farben 
eine halbe Stun de fortgesetzt. 

In allen Fallen sollte das Farbebad aufbewahrt werden, denn dieses 
ist einerseits nie gamlich erschOpft, andererseits erhalten neue Waaren, die 
in demselben Bade gefiirbt werden, auch eine lebhaftere Farbe. 

1) Das gewohnliche "Seidenblau" besteht hauptsRehlich aus Salzen der 
Rosanilinblaudisulfosilure; das "Baumwollblau" aus cinem Gemisch von tri· und 
tetrasulfosauren Salzen. 
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Anwendung a~lf Wolle. Farben auf dieselbe Weise wie mit spiritus
ltislichem Blau. 

Anwendung aUf Seide. Farben wie mit spirituslOslichem Blau. 
319. Alkaliblau. Dies ist eine besondere Art Ltislichblau; cs be

stebt wcsentlich aus dem N atronsalz del' M 0 n 0 sulfosaure des Rosanilin
blau. Es giebt sowobl rothe als blaue N uancen, welcbe mit R, B, etc. 
oder mit Namen wie Guernseyblau, Echtblau, Nicholson's Blau etc. be
zeichnet werden. Die rothen Nuancen sind echter als die blauen, so
wohl gegen Licht als gegen die Wirkung verdiinnter Alkalien beim 
Walken etc. 

Alkaliblaufarben sind zum Farben del' Baumwolle nicht verwendbar. 
Anwendung auf Wolle. 'W olle muss mit Alkaliblau immer in einem 

schwach alkalischen Bade gefarbt werden; daher riihrt auch die Be
nennung. Del' Farbstoff wird von del' Wolle in Form eines farblosen 
Natronsalzes aufgenommen. Die Entwickelung del' Farbe, d. h. das Nieder
schlagen del' blau gefarbten Monosulfosaurc, wird in einem besonderen, 
schwach angesauerten Bade bewirkt. Das Wasser des Farbebades muss 
mtiglichst frei von Kalksalzen sein, da die Kalkvcrbindung del' Monosul
fosaure unltislich ist. 

Beim Farben von Wolle wird dem Farbebad die erforderliche Menge 
Farbltisung zugcsetzt, urn die gewiinschte Nuance hervorzubringen (0,5--5 
Procent), ausserdem werden darin 4 ~ 8 Procent krystallisirte Soda aufgeltist. 
Die Wolle wird bei 40 0 C. in das Bad eingclegt, dieses schnell auf 80 
bis 100 0 C. erwarmt urid 1/2 - 3/4 Stunden bei diesel' Temperatur er
halten. Die Vi' oDe wird sodann herausgenommen, gut in Wasser gewaschen 
und in ein mit 5 Procent Schwefelsaure von 66 0 B. angesauertes Bad ge
bracht. In diescm Bade wird dieselbe wahrend 15 - 20 Minuten bei 
60 0 C. behandeH bis zur vollen Entwickelung del' Farbe und darauf von 
Saure rein gewaschen. 1st das erste Bad, welches man auch das Far be
bad nennen kann, geniigend alkalisch, so nimmt die Wolle darin eine 
sehr helle blauliche Farbung an, abel' in dem zweiten Bade, das man das 
sa u I' e Bad odeI' "Entwickelungsbad" nennen kann, entwickelt sich das 
Blau sogleich. Das Farbebad erschtipft sich nie und soUte immer auf
bewahrt werden. Fiir nachfolgen de, zu farbende Waare setzt man ver
hiiltnissmassig weniger Farbltisung und Soda zu. Statt Soda kann aueh 
Borax, Wasserglas oder starke Ammoniakltisung angewendet werden. Untcr 
keinen Umstanden darf die Schwefelsaure dem Farbebad zugesetzt werden, 
da dadurch die Farbsaure niedergeschlagen wird. Um sich bei verschie
denen Mengen des Materials einer gleichmassigen Farbung zu versichern, ist es 
sehr rathsam, nicht verschiedene Nuancen von Blau in einem und demselben 
saurcn Bade zu entwickeln. Das Saurebad darf nie bei einer Temperatur 
iiber 80 0 C. angewendet werden, sonst verliert das Blau an Lebhaftigkeit. 

Um eine gegebene Nuance hervorzubringen, muss wahrend del' Farbe
operation von Zeit zu Zeit eine kleine Probe del' W ollwaare herausge
nommen und durch warme, verdiinnte Saure gczogen werden, um das Blau zu 
entwickeln. Nur auf diese Weise ist es mtiglich, die Menge Farbltisung 
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zu reguliren, die dem Farbebad zugesetzt werden muss, und die Dauer 
del' Farbeoperation zu bestimmen. 

Viele Alkaliblaufarben werden durch Zusatz von kohlensaurem Natron 
zum Farbebad nicht verbessert; dieselben scheinen schon geniigend alka
Jisch zu sein, wahrend andere sogar schlechte Farben erzeugen, wenn der 
Zusatz gemacht wird. In allen Fallen muss man einen grossen Ueber
schuss von alkalischem Salz vermeidell, da dieses die Neigung hat, die 
Farbe zu triiben. 

Durch Zusatz von Zinksulfat oder Alaun zum Farbebad sollen etwas 
walkechtere Farben erhalten werden, da diese Salze mit dem Farbstoffe 
schwerlosliche Lacke bilden. 

Man kann das Alkaliblau zur Erzeugung zusammengesetzter Farben 
anwenden, indem man dasselbe zusammen mit verschiedenell sauren Farb
stoffen benutzt, z. B. Croce'in-Scharlach oder Orange etc. In dies en Fallen 
wird das Saurebad weggelassen und die W oUe nach dem Farben mit 
Alkaliblau und Waschen sofort in dem Farbebad des sauren Farbstoffes 
mit den nothigen Zusatzen behandelt. Die Entwickelung des Elau und das 
Farben des Scharlach, Orange etc. findet so zu gleicher Zeit statt. 

Anwendung auf Seide. Seide wird wie W oUe gefarbt, abel' es ist 
vorzuziehen, anstatt kohlensaures Natron oder Ammoniak im Farbebad 
Borax oder Wasserglas anzuwenden. 

1 
C6H4'NH(C6H5) 
C6H4 'NH(C6H5) 

390 Rosallilillviolett. C C H '" '6 3' CH3 
I 
NH2 ' CI 

Diese Violettfarben, welche die Bezeichnungen Phenylviolett, spirituslOs
liehes Violett, Parma violett , Violet imperial etc. fiihren, sind die salz
sauren Salze des :Mono- und Diphenylrosanilins. Sie werden jetzt nur 
noeh selten gebraucht, da sie weniger lebhaft sind als die Methyl
violettfarben; sie soIl en indessen gegen das Licht und gegen das Walken 
etwas eehter sein, und man kann sieh derselben mit Vortheil dann be
dienen, wenn ein mattes, massig echtes Violett verlangt wird, wie Z. B. 
beim Farben von Filzhiiten. 

Nahe verwandt mit dem Rosanilinviolett ist das sog. Reginapurpur 
(Brook, Simpson & Spiller). 

Anwendttng auf Baumwolle. Prapariren del' BaumwoUe mit Gerb
saure und Brechweinstein und Farben in einem mit Schwefelsaure odeI' 
Alaun schwach angesauerten Bade. 

Anwendung auf Wolle. Farben bei 60 - 80 0 C. in einer Farb
losung, die mit 4 Procent Schwefelsaure von 66 0 B. sehwaeh angesauert ist. 
Da dies basisehe Farbstoffe sind, so ist die Nothwendigkeit, das Bad an
zusauern, bemerkenswerth. 

Anwendttng auf Seide. 
das Bastseife entbalt und mit 

Farben bei 60 - 80 0 C. in einem Bade, 
ScJnvefelsaure leieht angesauert ist. 
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C6H4' NH' CHa 

1 C6H4' NH' CHs 
321. Hofmann's Violett. C ?6Ha' CHa 

NH·CHa·Cl. 
Diesel' Farbstoff, auch Dahlia, Primula etc. genannt, wird als das cblor
wasserstoffsaure Salz del' Base Trimetbylrosanilin betracbtet; derselbe 
wird nur fiir rotbe Nuancen von Violett benutzt, da die blaulicbvioletten 
Nuancen bessel' mit den Metbylviolettfarben bervorgebracht werden. Die 
mit demselben erzeugten Farben sind nicht lichtecht. 

Anwendung aUf Baumwolle. Prapariren del' Baumwolle mit Gerbsaure 
und Brecbweinstein odeI' mit Tiil'kischrothol und essigsaurer Tbonerde; 
Waschen und Farben bei 45-50 0 C. in neutralem Bade. 

Anwendung auf Wolle. Farben bei 60-80 0 C. in einem neutralen 
Bade oder mit Zusatz von 2 -4 Procent Seire. 

Anwendung aUf Seide. Farben bei 50 - 60 0 C. in einem Bade mit 
Seife odeI' Bastseife, mit odeI' ohne Zusatz von etwas Schwefelsaure. 
Wascben und SchOnen in einem mit Essigsaure oder Weinsaure schwach 
angesauerten Bade. 

C6H4' N(CHa)2 

1 C6H4' N(CHa)2 
322. Methylviolett. C ?6H4 

NH'CHa' C1. 
Dieser Farbstoff, der auch Pariser Violett genannt wird, wird als das 
salzsaul'e Salz des Pentamethylpal'al'osanilins betl'achtet. Es kommen 
verscbiedene Qualitaten in den Handel, z. B. Methylviolett R, B, 2B etc., 
je nachdem dieselben rothe odeI' blaue Nuancen von Violett erzeugen. 

Einige del' Methylviolettfal'ben sind Zink - Doppelsalze und werden 
im krystallinischen Zustande verkauft; andere sind in Form von Pulver 
odeI' unregelmassigen Klumpen kauflich. 

Die Anwendungsmethoden derselben auf die Gewebefasern sind mit 
den mit Hofmann's Violett befolgten identisch. 

323. Benzylrosanilinviolett. Dieser Farbstoff ist das Benzyl
(C7H7)derivat des Methylvioletts. Das am hOchsten benzylirte Product 
wird gewohnlich als Methylviolett 6 B verkauft, und wenn man dieses 
in verschiedenen Verhiiltnissen mit Metbylviolett B mischt, so erhalt man 
die verschiedenen Sorten Methylviolett 2B, 3B, 4B, 5B. 

Alkaliviolett (Meister, Lucius & Briining) wird auf dieselbe Weise 
angewendet wie Alkaliblau. 

C6H2(CHa)' NH(CHa)SOaNa , .., ,1 C6Ha' NH(CHa)SOaNa 
324. SaurevIOlett 4 R S. C C H SO Na 

6 8 8 
(B. A. S. F.) i 

NH. 
Diesel' Farbstoff ist das Natronsalz der Dimethylrosanilintrisulfosaure. 

Saureviolett 5 R S (B. A. S. F.) ist die entsprechende Monomethyl
verbindung. 
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Saureviolett 6 B (B. A. S. F.) ist die entspreehende Benzylmethyl
verbindung. 

Diese Farbstoffe, die von mehreren Fabriken in versehiedenen Sort en 
verkauft werden, eignen sieh nul' zum Farben von W oUe oder Seide und 
werden auf gleiehe Weise wie Saurefuehsin angewendet. Zusammen mit 
anderen sauren Farbstoffen eignen sieh dieselben zur Erzeugung zusammen
gesetzter Nuaneen. 

C6H4,' N(CHa)2 

1 C6H4,' N(CHa)2' CHaO Cl 
325. lUethylgriin. C C6H4, 

I 

1m' CHao C1. 

Diesel' Farbstoff kann als die Chlormethylverbindung von Methylviolett 
betrachtet werden. Derselbe kommt als ein Zink - Doppelsalz in krysta11i
nisehem Zustande im Handel vor und findet immer noeh hie und da Ver
wendung, ist aber meistentheils von den Sauregriin- und Benzaldehyd
griinfarben verdrangt worden, da diese viel billiger sind und in Hinsicht 
auf Anwendung und Dauerhaftigkeit gewisse Vortheile bieten. 

Anwendung auf Baumwolle. Farben auf dieselbe Weise wie mit 
Benzaldehydgriin. 

Anwendtlng auf Wolle. Wegen der sehwaehen Anziehungskraft der 
Wolle auf :Nlethylgriin muss dieselbe vor dem Farben mit diesem Farb
stoffe erst gebeizt werden. Die gew61mlichen Beizen sind abel' dazu nicht 
verwendbar, und man nimmt daher Zuflucht zu der eigenthiimlichen und 
starken Affinitat, die zwischen amorphem Schwefel und Methylgriin besteht. 

Die Wolle wird in einem Bade gebeizt, das 10-20 Procent Natrium
thiosulfat (l\aufliehes untersehwefligsaures Natron) enthalt, und mit 5-10 
Procent Schwefelsaure von 66 0 B. oder Salzsaure von 20 0 B. angesauert ist. 
Einlegen del' Wolle in die milchige Fliissigkeit bei 40 0 C., allmahliehes 
Steigern der Temperatur auf 80 0 C. im Laufe einer Stun de , dann gutes 
Auswaschen. Farben bei 50 - 60 0 C. in einem besonderen Bade mit 
Methylgriin und 2-4 Procent Borax oder essigsaurem Natron. 

Ein Zusatz der letztgenannten Salze zum Farbebad neutralisirt die 
Saure, die nach dem Waschen noch in del' W o11e zuriickbleibt; wird aber 
die Wolle VOl' dem Farben etwa eine Viertelstunde bei 70 0 C. in einer 
schwachen L6sung von kohlensaurem Natron oder Ammoniak behandelt, 
so ist ein Zusatz der Salze nieht nothwendig. 

Die mit l\Iethylgriin erzeugte Nuance ist immer blaulich, und wenn 
die Temperatur des Farbebades auf 100 0 C. gesteigert wird, so wird die
selbe noch mehr blau wegen del' Zersetzung eines Theiles des Farbstoffes 
bei dieser Temperatur, wobei Methylchlorid verdrangt wird und Methyl
violett entsteht. Das Resultat ist eine Mischung von Griin und Violett, 
d. h. ein griinliches Elau. Will man gelbliche Nuaneen von Griin haben, 
so kann man dem Farbebad Pikrinsaure zusetzen. Abel' da diese nur 
in einem sauren Bade farbt, welcher Zustand auf die Farbeeigenschaften des 
Methylgriins nachtheilig einwirken wiirde, so muss man eine geringe Menge 
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Zinkacetat beifiigen. Dieses Salz wird yon dem schon auf der Faser 
fixirten Schwefel a11mahlich zersetzt, und die frei gewordene EssigBaure 
vernrsacht, dass die Pikrinsaure farbt, wahrend das 1\'[ethylgriin dadurch 
am Farben nicht verhindert wird. Das entstandene Zinksulfid wirkt als 
Beize fiir das 1\'[ethylgriin auf dieselbe Weise wie der Schwefel. Sollte 
aber das 1\'[ethylgriin wegen Uebersauerung des Bades langsam farben, so 
ist ein Zusatz von etwas essigsaurem Natron nothwendig. 

Bei den Beiz- nnd Farbeoperationen ist die Anwesenheit von 1\'[eta11, 
sowohl in dem Farbegefasse selbst als in den iibrigen Utensilien sorg
faltig zu vermeiden, weil die W o11e sonst wegen der Bildung von metallischen 
Sulfiden eine dunkle Farbung annehmen oder fleckig werden konnte. 

Anwendung auf Seide. Farben ganz wie bei Benzaldehydgriin. 
326. Auramin (D. A. S. F.; Ges. Chem. Ind., Basel). [C6H4N(CHa)2J2' 

CNH.HCl. Dieser gelbe Farbstoff ist das salzsaure Salz des Tetramethyl
diamidobenzophenonimids. Derselbe ist zum Farben der Baumwolle be
sonders niitzIich und solI der Einwirkung von Licht und Seife ziemlich 
gut widerstehen, dagegen von ChI or leicht angegriffen werden. Das Auramin 
muss in heissem Wasser aufgelost werden, die Losung darf aber nicht 
gekocht werden, da dadurch der Farbstoff zersetzt wird. Dasselbe ist, mit 
anderen basischen Farbstoffen zusammen angewendet, z. D. mit Safranin, Benzyl
aldehydgriin etc., zur Erzeugung zusammengesetzter Nuancen sehr niitzlich. 

Anwendung aUf Baumwolle. Beizen der Baumwo11e mit Gerbsaure 
und Brechweinstein, und Farben in besonderem Bade. Einlegen der Baumwolle 
in die kalte Farblosung und Steig ern del' Temperatur auf 40-60 0 c. 

Anwendung aUf Wolle. Farben in neutralem Bade. Kaltes Einlegen 
und allmahliches Erwarmen auf 70 0 C. Bessere Farben soIl man erhalten, 
wenn die Wolle, nach del' fiir 1\'[ethylgriin iiblichen 1\'[ethode, vorher mit 
Schwefel gebeizt wird. 

Anwendung auf Seide. Farben auf dieselbe Weise wie mit Fuchsin. 
C6H4 ' N(CzH5)2 

J C6H4 ' N (C2H5 )z 
327. Aethylpurpur 6 B (B. A. S. F.). C 1 ?6H4 

N(C2H5)2Cl. 
Dieser Farbstoff ist das salzsaure Salz des Hexaethylpararosanilins. Der
selbe giebt die blaueste bis jetzt bekannte Nuance von Violett und wird auf 
die verschiedenen Fasern auf dieselbe Weise angewendet wie Hofmann's Violett. 

C6H4 ' N(CHa)z 
J C6H4 • N(CHa)z 

328. Krystallviolett 5 BO (B. A. S. P.). C 1 ?6H4 
N(CHa)2Cl. 

Diesel' Farbstoff ist das salzsaure Sah des Hexamethylpararosanilins. 
Derselbe wird auf die verschiedenen Fasern angewendet, wie Hofmann's 
Violett mit dem Vortheile grosserer Farbekraft, ausserordentlich leichter 
Loslichkeit in Wasser und ohne die Neigung, auf del' Farbefliissigkeit oder 
auf der gefarbten Waare einen metaIlgIanzenden Schaum zu vernrsachen. 
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C6R,: N(CHs)2 
J C10H6 ' N (CHs)( C6H5) 

C \ 96H4 

N(CHs)2CI. 

329. Victoriablau 4 R (B. A. S. F.). 

Diesel' Farbstoff ist das salzsaure Salz des Pentamethylphenyltriamido
diphenyl-a-naphthylcarbinols. BaumwoUe wird mit Tiirkischrothol und essig
saurer Thonerde gebeizt und mit Zusatz von Essigsaure zum Farbebad 
gefarbt. W oUe und Seide werden am besten mit ZusatL: von etwas Essig
same odeI' Schwefelsaure zum Bade auf dieselbe Weise wie mit den sauren 
Farbstoffen gefarbt. Die Farbekraft wird dadurch etwas geschwacht, und 
das Bad lasst sich nicht so gut erschopfen, abel' die erzeugte Farbe ist 
lebhafter. Die Farben sind nicht lichtecht, widerstehen abel' dem Walken 
mit Seife und schwa chen Alkalien ausserordentlich gut. 

1 
C6H4' N(CHS)2 
ClOH6 ' NH(C6H5) 

330. Victoriablau B (D. A. S. F.). C C H 
6 4 

I 
N(CHs)2Cl. 

Dies ist die dem Victoriablau 4 R entsprechende Tetramethylverbindung; 
die Anwendung ist die namliche. 

331. Nachtblau B (B. A. S. l<'.). Diesel' Farbstoff ist dem letztgenannten 
nahe verwandt und wird auf die Gewebefasel'l1 in ahnlicher Weise ange
wendet. Derselbe muss in verdiinnter Essigsaure aufgelost werden. Die 
mit diesem Farbstoffe erhaltenen Blaufarben sind durch ihre Reinheit aus
gezeichnet; sie sind abel' nicht lichtbestandig. 

332. Phosphin [C2oH17Ns' HCI]. Diesel' Orangefarbstoff, del' ein 
Chinolin-Derivat sein soU, ist das salzsaure Salz del' Base Chrysanilin. Der
selbe hat ahnliche Farbeeigensdmften wie Fuchsin und wird auf dieselbe 
Weise auf die Gewebefasern angewendet. 

Das Phosphin wird wegen seiner Kostspieligkeit zum Farben von 
W oUe und Seide nul' in beschranktem Maasse benutzt. 

333. Rosolan [C27H24N9·HCI]. Diesel' Farbstoff ist das chlorwasser
stoffsaure Salz del' Base Mauve'in, das urspriingliche Perkin'sche Violett. 
Gegenwartig kommt derselbe in Form eines Teiges im Handel VOl'. 

Seine Anwendungsmethode ist del' bei den MethylYiolettfurben be
folgten ahnlich. Obsehon das Rosolan fiir sich keiner Beize bedarf, kann 
es doch mit polygenetischen Farbstoffen zusarnmen zur Erzeugung zu
sammengesetzter Nuancen verwendet werden. Man benutzt dasselbe als 
Ersatz fiir OrseiUe odeI' ammoniakalische Cochenille zur Erzeugung lcb
hafter Graufarben. 

333 a. Alkaliviolett (B. A. S. F.). Ueber die Zusammensetzung 
dieses Farbstoffes, del' erst kiirzlieh in den Handel gekommen, ist noeh 
niehts veroffentlicht worden. Derselbe farbt W oUe nicht nul' in neutralem, 
sondel'l1 auch in alkalischem odeI' saurem Bade violett und eignet sich 
deshalb gut zur HersteUung gewisser Mischfarben. 
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b) Indulin- und Safranin-Gruppe. 
334. nie Induline. Diese umfassen eine Anzahl Farbstoffe, die auf 

verschiedene Weise bereitet werden, die aber aUe in ihren Farbeeigen
schaften eine gewisse Aehnlichkeit mit einander haben. 1m Handel sind 
dieselben unter verschiedenen N amen bekannt: Violanilin, Nigrosin, Eaber
felder-Elau, Bengalin, Anilingrau, Coupier's Elau etc. 

Die zum Baumwollfarben benutzten sind in Wasser unloslich und 
miissen in Alkohol aufgelost werden. Diese alkohoUoslichen Indulinfarben 
sind die chlorwasserstoffsauren Salze einer Farbbase, z. B. Violanilin, 
Triphenyl violanilin etc. Urn W oUe oder Seide damit zu farben, werden 
dieselben mit starker Sehwefelsaure behandelt; dadureh werden sie in 
Wasser lOslieh, und kommen dann als Natronsalze der betreffenden Sulfo
sauren in den Handel. 

AUe geben dunkle, mattblaue Farben, die den Indigokiipenfarben nieht 
unahnlieh sind und zu deren Naehahmung sie oft benutzt werden. 

Anwendung auf Baumwolle. Prapariren der Baumwolle mit Gerb
saure und Breehweinstein, Waschen und Farben in besonderem Bade mit 
der schwaeh mit Sehwefelsaure oder Alaun (10 Pro cent) angesauerten 
FarblOsung. Farben bei einer Temperatur von ungefahr 60 0 C. Das 
Bad wird nieht ersehOpft und kann ftir ferneren Gebraueh aufbewahrt 
werden. Man kann aueh die Indigol.iipenmethode anwenden. 

Anwendung auf Wolle. Da die freie Sulfosaure diesel' Farben 
naeh Zusatz von Saure zu del'en Losungen niedergesehlagen wird, so ist 
es ausserordentlich schwer, damit helle Nuancen gleiehmassig zu farben. 
Man wendet dieselben vorzugsweise zum Farben dunkler Nuancen an. 

Zusetzen del' erforderliehen Menge FarblOsung (5 -15 Pro cent) zum 
Farbebad, moglichst sehnelles Erwarmen auf 100 0 C., Einlegen del' Wolle 
und ein- bis anderthalbsttindiges Kochen ohne weiteren Zusatz. Man fahrt 
mit dem Koehen eine Stunde fort und setzt unterdessen von Zeit zu Zeit kleine 
Portionen verdiinnter Sehwefelsaure zu. Man verwendet dabei 5-15 Procent 
Schwefelsaure von 66 0 B. je nach del' Menge des angcwendeten Farbstoffes. 

Dureh das lange andauernde Kochen mit Farblosung allein wird die 
Wolle vollstandig mit dem Farbstoffe gesi.ittigt, wahrend diesel' noeh illl 
lOsliehen Zustande ist. Ein Zusatz von 5 - 10 Proeent Borax, Soda oder 
starkem Ammoniak bei diesel' Stufe wirkt vortheilhaft. Das wirkliehe 
Farben del' Wolle beginnt erst, wenn das Bad angesauert wird; del' Zusatz 
von Saure muss imlller langsalll gesehelien, dalllit die Wolle den allmtlhlieh 
niedergesehlagenen Farbstoff moglichst gleiehmassig aufnehmen kann. 

Wolle solI sieh mit Indulin viel bessel' farben, wenn man dieselbe 
vorher in einer schwaehen Losung von Chlorkalk behandelt und sodann mit 
verdiinnter Salzsaure ausspiilt. 

Diese Farben sind oft als gute Ersatzmittel fiir Indigokiipenblau em
pfohlen worden. Obsehon ziemlieh liehtecht, verlieren sie doch bald den 
blauliehen Ton, sowie ihre Lebhaftigkeit beim Aussetzen an das Licht und 
nehmen dann einen matten grauen Ton an. Gegen sehwaelie Alkalien sind 
sie ziemlieh eeht; die Wirkung von Sauren halten sie vollstandig aus. 
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Zusammen mit anderen sauren Farben sind sie zur Erzeugung einer grossen 
Reihe zusammengesetzter Nuancen brauchbar. 

Anwendung auf Seide. Farben in einem Bade mit "Bastseife", das 
mit Schwefelsaure Ieicht angesauert ist. Einlegen der Seide bei 60 0 C., 
allmahliches Zusetzen der Farblasung, allmahliches Steigern der Temperatur 
auf 100 0 C. und halbstiindiges Kochen. Waschen und SchOnen mit ver
diinnter Schwefelsaure. 

335. Naphthalillrosa [C30H21N3' HCI + H20]. Dieser Farbstoff, auch 
Mag d a I a rot h genannt und von Amidoazonaphthalin abgeleitet, ist das 
salzsaure Salz der Base Rosanaphthylamin. Der.selbe wird nur wenig benutzt, 
etwa um auf Seide ein lebhaftes Rosa mit starker geiblichrother Fluo
rescenz hervorzubringen. 

Anwendung auf Seide. Farben in einem Bade mit "Bastseife" mit 
oder ohne Zusatz von Schwefelsaure. SchOnen mit verdiinnter Schwefel
saure oder Weinsaure. Die Farbe ist echter als die mit Fuchsin, Eosin 
oder Safranin erzeugten Farben; dieselbe verMlt sich sehr echt gegen 
verdiinnte Sauren und Alkalien, abel' nicht gegen Licht. 

336. Safrallill [C2sH22N4'HCIl Das gewohnlich im Handel vor
kommende Safranin besteht aus einem Gemenge zweier isomerer Derivate 
des Phenyiphenazoniumchiorids. Das Safranin wird auf die verschiedenen 
Fasern auf dieselbe Weise angewendet wie das Fuchsill. Die erzeugte 
Farbe ist nicht lichtecht. Del' Name Safranin wird noch mehreren anderen, 
nahe ycrwandten Producten beigelegt. F u c h s i a (Ges. Chem. Ind., Basel) 
ist Dimethyianilinsafranin. 

Amcendung auf Ba~tmwoZle. Prapariren del' Baumwolle mit Gerb
saure und Brechweinstein, Was chen und Farben in einem neutralen Bade 
bei 50 0 C. Man kann die Baull1wolle aueh durch eine Lasung von Blei
acetat, mit oder ohne yorherige Sattigung mit einer SeifenlOsung, durchziehen, 
troclmen und in einem neutralen Bade des Farbstoffes farben; die so er
haltene Farbe enthalt abel' Blei, so dass diesclbe unter clem Einfiuss von 
Schwefelwasserstoff geschwarzt wird. 

Anwendung auf Wolle und Seide. Farben auf dieselbe Weise wie 
mit Fuchsin. 

N eutralroth (L. Cassella & Co.). Diesel' Farbstoff nebst anderen 
mit den Namen Neutralblau und Neutraiviolett bezeichneten ist 
clem Safranin nahc verwandt, und es werden daher aIle nach ahnIichen 
l\Iethoden auf die Gespinnstfasern angewendet. Sie geben matte Nuancen 
von beziehungsweise Roth, Blau und Violett, die nicht lichtecht sind. 
Zum Farben von Wolle und Seide sind dieselben von geringem Nutzen, 
konnen abel' vortheilhaft zur Erzellgung zusammengesetzter Nuancen auf 
Baumwolle benutzt werden. 

N eublau D (1.. Cassella & Co.). Diesel' Farbstoff giebt eine Farbe, 
die dem auf Baumwolle ausserordentlich Iichtechten lndigokiipenblau sellr 
tUmlich ist. Obschon das Neublau von Alkalien angegriffen wird, so ist 
dasselbe dennoch gut geeignet zum Farben von Baumwolle und kann in 
vielen Filllen das Indigokiipenblau ersetzen. N eublau D wird Mufig mit 
l\Icthylcnblau oder anderen basischen Fal'bstoffen zusammen angewendet. 
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Anwendung auf Baumwolle. Beizen der Baumwolle mit Gerbsiiure 
und Brechweinstein und Farben in einem neutralen Bade der Farblosung. 

c) Anilinschwarz-Gruppe. 

337. Anilinschwarz. 1m Gegensatz zu anderen Farbstoffen ist das 
Anilinschwarz kein Handelsartikel; um damit zu farben, muss dasselbe 
auf der Faser selbst erzeugt werden. Man ist iiber dessen chemische 
Zusammensetzung noch nicht im Klaren. Dasselbe ist ein Oxydations
product eines Anilinsalzes, gewohnlich des salzsauren Anilins, und scheint 
in zwei Oxydationsstufen zu existiren. Das weniger oxydirte Product ist 
ein Blausehwarz, das gegen Sauren etwas empfindlich ist, besonders gegen 
schweflige Saure, unter deren Einfluss dasselbe einen griinlichen Ton 
annimmt. Die urspriingliche Farbe lasst sich durch Behandlung mit einer 
Alkalilosung nur voriibergehend wiederherstellen. Das hOher oxydirte Product 
ist ein violett getOntes Schwarz, das durch Einwirkung von Sauren griin wird. 
Dasselbe entsteht durch weitere Oxydation des weniger oxydirten Productes ; 
es zeichnet sich aus durch grosse Echtheit gegen Sauren, Alkalien, Licht etc. 
und ist in der That eine der dauerhaftesten bekannten Farben. 

338. Anwendung auf Baumwolle. Um Anilinschwarz auf Baumwolle 
zu farben, bedient man sich gewohnlich des Kalillmbichromats oder der 
Chromsaure als Oxydationsmittel. Je nach der Temperatur, bei welcher 
das Farben vor sich geht, unterscheidet man zwei Methoden: die war me 
Met hod e und die k a It e Met hod e. 

Warme Methode. Auf 100 Kilo Baumwolle enthalt das Farbebad 
folgendeBestandtheile: 1600 Liter Wasser, 40 Kilo Salzsallre von 21 0 B., 
10 Kilo Anilin, 10-14 Kilo Kaliumbichromat. 

Diese Verhaltnisse lassen sich, je nach der verlangt€ll besonderen 
Nuance, andern. Ein Theil der Salzsaure kann auch durch eine aquivalente 
Menge Schwefelsaure ersetzt werden. Man nimmt z. B. 24 Kilo Salz
saure und 4-6 Kilo Schwefelsaure von 66 0 B. Die Intensitat der Farbe 
wird aber immer durch die Menge des angewendeten Anilins regulirt. 

Das Anilin und die schwach mit Wasser verdiinnte Salzsaure werden 
in einem glasirten, irdenen Gefass sorgfaltig gemischt und die so erhaltene 
saure Losung von salzsaurem Anilin wird dem mit Wasser angefiillten 
Farbebad zugesetzt. Das Kaliumbichromat wird in wenig warmem Wasser 
besonders aufgelost und dem Farbebad hinzugefiigt. 

Die Baumwolle wird eine Stun de in der kalten Losung behandelt, 
bis dieselbe eine ziemlich intensive Farbe angenommen hat, worauf man 
die Temperatur allmahlich auf 50-60 0 C. steigert. Die ganze Operation 
kann eine Zeit von 1 - 3 Stun dell in Anspruch nehmen. 

Eine andere Methode ist folgende: Kaltfarben del' Baumwolle 
eine Stunde lang in dem Bade, dem zuerst nur die Halfte der ver
schiedenen Bestandtheile zugesetzt wurde. Man setzt hierauf die zweite 
Halfte zu und fahrt mit dem Kaltfarben eine weitere Stunde fort; sodann 
steigert man die Temperatur allmahlich auf 50 - 60 0 C. und setzt das 
Farben noch eine Stunde fort. 
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Je concentririer die Losung und je saurer deren Zustand, desto 
schneller vollzieht sich das Farben. Ein Ueberschuss von Saure und an
haltendes Erwarmen bringt leicht ein bronzefarbiges Schwarz hervor, und 
viel Farbstoff wird dabei nur oberfiachlich fixirt. Wird dagegen nicht 
lange genug erwarmt, so hat das Schwarz einen blaulichen Ton, der sich 
unter dem Einfiuss von Sauren leicht in Griin verwandelt. 

Man hat daranf zu achten, dass die Temperatur des Bades nur ganz allmah
lich gesteigert werde, wei! sonst ein grosser Verlust an Farbstoff entsteht, von 
dem viel in dem Bade selbst und nicht auf die Faser niedergeschlagen wird. 

Nach dem Farben muss die Baumwolle gut mit Wasser ausgewaschen 
und darauf in einer Seifenlosnng von 5 -- 10 Gramm pro Liter mit oder 
ohne Zusatz von etwas Natriumcarbonat 
abgekocht werden; endlich wird getrocknet. 

339. Kalte lUethode. Nach dieser 
Methode wird die Farbeoperation ganz
lich kalt ausgeflihrt, und urn dies 
moglich zu machen, werden die Verhalt
nisse der Ingredienzien und die Concen
tration des Bades in geeignetem Maasse 
abgeandert. 

Auf 100 Kilogramm Baumwolle 
nimmt man 16 - 20 Kilogramm Salz
saure , 20 Kilogramm Schwefelsaure, 
8-10 Kilogramm Allilin, 14--20 Kilo
gramm Kaliumbichromat, 10 Kilogramm 
Ferrosulfat. Die Menge Wasser muss 
viel geringer sein als bei der warmell 
Methode, da sonst das Farben entweder 
unvollstandig bleibt oder zu viel Zeit 
braucht. Fig. 85 stellt einen Apparat 
von Tulpin freres zum Farben von _.t:==-_______ --'=:::L-_ 

Baumwollgaru auf Anilinschwarz dar. 
Derselbe ist besollders dazu eingerichtet, die Strahne in moglichst 
wenig Fliissigkeit gehOrig behandeln zu ktinnen. Ein starkes, ungefahr 
zwei Meter langes Farbegefass ist der Lange nach in zwei Abtheilungen ge
tl'ennt, jede mit abgerundetem Boden. Ueber jedem Boden ist ein urn 
seine horizontale Aehse drehbarer viereckiger Stab angebracht, an dem etwa 
fiinf Kilogramm Garu aufgehangt werden konnen. Die Stabe konnen 
ernporgehoben und auf einen doppelarmigen SHinder gelegt werden, urn 
VOl' Beginn und naeh Beendigung der Operation die Striihne aufzuhangen 
und abzunehrnen. Mehrere soleher Farbebader werden del' Reihe nach 
aufgestellt, die Stabe abwechselnd nach rechts und links durch ein 
Getriebe in Bewegung gesetzt, urn eine Verwickelung del' Strahne zu ver
meiden. Del' Gebrauch einer solchen Maschine erspart Arbeit, verhindert 
die Corrosion der Hande des Arbeiters durch die Chrornsaure und giebt 
ein regelmassiger oxydirtes Schwarz. 

Hum mel, Fiirberei und Bleicherei. 18 
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Es ist ersichtlich, dass bei der kalten Methode die anzuwendenden 
Mengen des Kaliumbichromats und der Saure grosser sind als bei der 
warmen Methode; dadurch wird namlich die Oxydation des Anilinsalzes 
bei der niedrigen Temperatur erleichtert. Del' Zusatz von Schwefelstlure 
hat eine ahnliche Wirkung, abel' auch dadurch erMlt man am Ende ein 
Schwarz von angenehmerem Ton. Die Anwendung von Salzsaure giebt Blau
schwarz; Schwefelsaure, allein gebraucht, bringt dagegen ein Schwarz mit 
einem rothlichen Ton hervol'. Del' Zusatz von Ferrosulfat hat den Efl'ect, 
dass das erzeugte Schwarz clem Grunwerden weniger unterworfen ist; in 
dem Bade verwandeH sich dasselbe in Fel'l'isulfat, und dieses wirkt als 
Oxydationsmittel. 

Die Art und Weise, das Farbebad fur die kalte Methode zuzubereiten, 
ist del' schon beschriebenen ahnlich. Das salzsaure Anilin wird zum Voraus 
durch Mischung von Anilin und Salzsaure bereitet; besondel'e Losungen 
von Ferrosulfat, von Kaliumbichromat und von Schwefelsaure werden in 
Bereitschaft gehalten. Die Baumwolle wird zuerst etwa eine halbe Stunde 
in dem Bade behandelt, dem abel' nur die mUfte del' nothwendigen M{)l1ge 
del' verschiedenen Bestandtheile zugesetzt worden ist. Am Ende diesel' 
Zeit, wahrend welcher die Baumwolle schon ein ganz schwarzes Aussehen 
angenommen hat, wird dieselbe herausgeboben, die zweite Halfte del' In
gredienzien wird zugesetzt, die Baumwolle wieder eingefiihrt und das Farben 
eine bis anderthalb Stunden langer fortgesetzt. 

Nach dem Farben wird die Baumwolle gut gewaschen, mit ciner 
Losung von Seife und kohlensaurem Natron wie oben angegeben gekocht, 
und getrocknet. Die Anwendung von Seife allein giebt ein violett getiintes 
Schwarz; Zusatz von kohlensaurem Natron macht die Nuance blauer. 

Obschon das Schwarz, das nach der einen odeI' anderen del' obigen 
Methoden, besonders abel' nach del' kalten Methode dargestellt wurde, 
ziemlich echt ist, so ist es dennoch nothwendig, um dasselbe vollstandig VOl' 
dem Griinwerden zu bewahren, die gefarbte Baumwolle nach dem \Vaschen 
einer weiteren Oxydation zu untel'werfen. Mehrere Methoden sind zu dies em 
Z wecke vorgeschlagen worden, von denen vielleicht die folgende, bei del' 
Ferrisulfat als Oxydationsrnittel gebraucht wird, die besten Dienste leistet: 
Pl'apariren einer lVIischung von 20 Kilo Ferrosulfat, 5 Kilo Kaliumbichromat, 
15-18 Liter Schwefelsaure von 66 0 B., 60-70 Liter Wasser; Zusetzen von 
5 Liter diesel' Mischung zu 500 Liter Wasser und Behandeln del' Baum
wolle in diesel' Losung wahrend drei Viertelstunden bei 75 0 C.; dann gut 
auswaschen, mit Seife abkochen und trocknen. 

Eine andere Methode, deren El'folg auf dem optischen Effect beruht, 
dass eine )\1ischung von Violett und Griin als Elau erscheint, besteht im 
Fal'ben des Schwarz in einer schwachen Losung von Methylviolett. Man 
nimmt an, dass dieses Violett sich deswegen fixirt, weil die Baumwolle 
wahrend des Farbeproeesses sich theilweise oxydirt und in Oxyeellulose 
verwandelt habe. 

Zwei andere Methoden, Anilinschwarz auf Baulllwolle zu erzeugen, die 
allerdings praktiseh nicht angewendet werden, bieten geniigendes Interesse, 
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urn hier angefiihrt zu werden. Eine derselben ist der Methode entlehnt, 
die beim Drucken von Baumwollzeug mit Anilinschwarz so gute Dienste 
leistet. Sie ist auf die Oxydation des Anilinsalzes mit chlorsaurem Kali bei 
Anwesenheit von Vanadiumsalzen begriindet. Die Baumwolle wird impragnirt 
mit einer etwas concentrirten LOsung von 5-20 Procent salzsaurem Anilin 
(je nach del' verlangten Intensitat und Echtheit des Schwarz), 2-10 Pro
cent chlorsaurem Kali und einer sehr geringen Menge Vanadiumchlorid 
(nicht mehr als 1/300 vom Gewicht des angewendeten Anilinchlorhydrats). 
Nachdem del' Ueberschuss von Fliissigkeit durch Auswinden entfernt ist, 
wird die Farbe dadurch entwickelt, dass man die Baumwolle in einen auf 
25-30 0 C. erwarmten Lufthangeapparat bringt, in welchem die Luft durch 
Zufluss yon etwas Dampf feucht erhalten wird. Del' Hauptfehler dieses 
Verfahrens beste11t darin, dass leicht eine ungleichmassige Farbung entsteht, 
weil bei zufalligem theilweisen Trocknen del' Fasern oder ungleichem Aus
setzen derselben an die Luft auch die Oxydation ungleich verlauft. 

Die andere Methode ist von Goppelsroeder vorgeschlagen worden 1). 
Nach dieser wird eine Kiipe von reducirtem Anilinschwarz zubereitet, worin 
die Baumwolle wie in einer Indigokiipe gefarbt wird. 

Das Anilinschwarz wird zuerst besonders vorbereitet durch Erwarmen 
einer Losung, in welcher salzsaures Anilin, Kaliumchlorat, Ammoniumchlorid 
und Kupfersulfat enthalten sind. Das auf diese Weise erzeugte schwarze 
Pigment wird durch Kochen zuerst mit Wasser, dann mit Alkohol gereinigt. 
Dasselbe wird sodann mit einer Losung von Aetzkali erwarmt und die 
dadurch freigesetzte Farb~base des Schwarz gewaschen, getrocknet und in 
rauchender Schwefelstlure aufgelost. Diese Losung wird in kaltes Wasser 
gegossen, der dabei sich bildende griinlichschwarze Niederschlag in 
Natronlauge aufgelOst und durch Erwarmen mit Zusatz von Glucose, unter
schwefligsaurem Natron odeI' Zinkstaub reducirt. Ferrosulfat und Kalk 
sind ohne \Virkung. Baumwolle, in die so erhaltene braunlichgelbe Losung 
eingelegt und darauf del' Luft ausgesetzt, nimmt allmahlich eine blaue Farbe 
an. Unterwirft man die Farbe einer weiteren Oxydation (siehe S. 274), 
so verwandelt sich dieselbe in ein helles Grau oder in ein tiefes Schwarz, 
je nach der Concentration del' Kiipe. Eine richtige Combination del' Anilin-, 
schwarzkiipe mit einer Indigokiipe kann ein sehr echtes tiefes Elau liefem. 

Wegen del' grossen Echtheit des Anilinschwarz ist dieses ungemein 
vol'theilhaft 2um Farben von ungesponnener Baumwolle, die VOl' dem Spinnen 
mit loser Wolle gemischt werden soll. Man kann dassel be auch mit 
Elauholzschwarz zusammen anbringen, da sich zugleich mit dem Anilin
schwarz cine geniigende Menge Chromoxyd auf del' Faser niederschlagt, 
11m als Beize zu nayhfolgendem Farben in eillem Elauholzbad zu dienen. 
Wenn nothwendig, kann man noch mit essigsaurcm Eisen abdunkeln. 

340. Amvendung anf Woll~ und Seide. lVIan hat es bis jetzt nicht 
dazu gebracht, diese Fasern, besonders die er8tere, auf befriedigende Weise 
mit Anilinschwarz zu £arben. Es Hcheint, als ob die reducirende Wirkung 

1) Diese ::\Iethode hat ill del' Praxis uoeh lwille Amvendung g'efnnden. 
18* 
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der Fasern selbst die Oxydation des Anilinsalzes verhinderte. Bessere 
Resultate sollen erzielt werden, wenn man die Fasern vorher einige Zeit 
durch eine schwache Losung von Kaliumpermanganat oder eine verdiinnte 
Losung von Chlorkalk durchzieht, welch letzterer etwas Salzsaure zuge
setzt ist. N ach diesem einleitenden Verfahren wil'd die Wolle oder Seide 
gewaschen und nach einer der Methoden gefarbt, wie sie fiir das Farben 
der Baumwolle beschrieben sind. 

341. Naphthylaminviolett. Auch dieser Farbstoff, dessen Ableitung 
von Naphthylaminchlorhydrat mit der des Anilinschwarz Aehnlichkeit hat, 
muss auf der Faser selbst erzeugt werden. Derselbe giebt auf Baumwolle 
ein matt graugetOntes oder braunliches Violett, das nicht so echt ist wie 
Anilinschwarz. Es scheint derselbe praktisch nicht angewendet zu werden. 
Das Farben von Manganbraun auf Baumwolle mit Naphthylaminsalz ist 
schon oben beriihrt worden. 

d) schwefelhaltige Anilinfarben. 

342. Aldehydgriin [C22H27N3S20]. Diesel' jetzt selten gebrauchte 
Farbstoff wird immer vom Farber selbst dargestellt durch Einwirkung von 
Aldehyd auf eine Losung von Fuchsin in starker Schwefelsaure. Die so 
erhaltene blaue Losung wird sodann in eine kochende Losung von Natrium
thiosulfat gegossen. Die saure Losung wird filtrirt und muss sogleich zum 
Farben von Seide oder Wolle verwendet werden, da sie sich bei Jangerem 
Stehen zersetzt. Auf Baumwolle ist dieselbe nicht anwendbar. 

1 CGH3'N(CH3)2 ' 
343. ~Iethylenblau. N >S 

I C6H3·N(CH3h·Cl. 
L ___ --l 

Methylenblau, aus Dimethylanilin dargestellt, wird als Zink-Doppelsalz in 
Form eines dunkelblauen Pulvers verkauft. Dasselbe dient hauptsachlich 
zum Farben del' Baumwolle, auf der es dne griinlichblaue Farbe erzeugt, 
die wegen. grosser Echtheit gegen Seife und, nach Einigen, auch gegen 
Licht sehr geschatzt wird. Zum Farben von Seide und Wolle ist das 
Methylenblau von geringerem Werthe, da dasselbe weder so lichtecht noch 
so lebhaft ist wie andere Blaufarben. 

Anwendung auf Baumwolle. Die Baumwolle wird mit Gerbsaure und 
Brechweinstein praparirt, dann gewaschen und in besonderem Bade mit 
Methylenblau gefarbt. Ein Zusatz einer geringen Menge kohlensaures 
Natron oder Ammoniak wirkt vortheilhaft. Die Baumwolle wird kalt ein
gelegt und die Temperatur allmahlich auf 100 0 C. erhOht. 

Zu dunkelindigoblauen Nuancen kann man den Brechweinstein durch 
schwefelsaures Eisen ersetzen. 

Anwendung aUf Wolle. Man setzt dem Farbebad die erforderliche 
Menge Farblosung (0,5-5 Pro cent) und 1-2 Procent Krystallsoda oder 
kohlensaures Ammoniak zu. Die Wolle wird kalt eingelegt und die 
Temperatur im Laufe einer halbell Stun de allmahlich auf 100 0 C. gesteigert, 
worauf noeh eine halbe Stun de langeI' gekocht wird. Das Farbebad lasst 
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sich nicht erschOpfen. Ein Ueberschuss von kohlensaurem Natron ist 
schadlich. 

Aethylenblau. Dieser Farbstoff wird wie Methylenblau angewendet, 
mit dem derselbe ahnliche Eigenschaften besitzt. Man steUt ihn aus 
Diaethylanilin dar. 

XVII. Chinolin-Farbstoffe. 
344. Flavanilin (Meister, Lucius & Briining) 

[C9H5N(CHs)·C6H4(NH2)·HC1]. 
Dieser basische gelbe Farbstoff, aus Acetanilid dargestellt, ist das Chi or
hydrat der Chinolinbase Flavanilin. Derselbe wird auf Baumwolle, Wolle 
und Seide in gleicher Weise wie Fuchsin angewendet. Auf Wolle wird 
die Farbe etwas lebhafter, wenn man die gefiirbte Waare in verdiinnter 
Schwefelsaure behandelt. Lebhaftere Farben erhalt man auf Wolle, die nach 
del' beim Farben mit Methylgriin befolgten Methode mit Natriumthiosulfat 
gebeizt ist. Das Flavanilin ist nicht lichtecht. 

)111avanilin S ist ein Alkalisalz der Flavanilinsulfosaure. Dasselbe 
wird auf Wolle und Seide in einem sauren Bade angewendet. 

Chinolinblau [C2sHs5N21]. Diesel' nicht mehr angewandte Farb
stoff, _ del' auch Cyanin genannt wird, wird auf Baumwolle, Wolle und Seide 
auf dieselbe Weise wie Fuchsin angewendet. Die damit erzeugten Farben 
sind am Lichte sehr verganglich. 

Chinolingelb (Act.-Ges., Berlin; B. A. S. F.). Dieser Farbstoff ist 
das Natriumsalz der Chinolinphthale'insulfosaure. Derselbe giebt eine 
rein gelbe Farbe und wird in einem angesauerten Bade auf dieselbe Weise 
angewendet wie die Azofarbstoffe. 

XVIII. Phenol-Farbstoffe. 
a) Nitroverbindungen. 

345. Pikrinsaure [C6H2(N02)s·OH]. Diesel' Farbstoff ist das Tri
nitrophenol. Derselbe wird nul' zum Farben von Seide und Wolle ge
braucht; die Baumwolle zieht denselben nicht an. Die Pikrinsaure Hisst 
sich zwar auf die Baumwollfaser mit Hilfe von Eiweiss fixiren, abel' das 
Verfahren hat keinen praktischen Werth. Die animalischen Fasel'll nehmen 
dagegen die Pikrinsaure aus einer sauren Losung begierig auf. 

Die Pikrinsaure giebt ein Idares, lebhaftes Gelb olme den geringsten 
Stich in Orange; mit anderen Gelbfarben verglichen, scheint dasselbe in del' 
That mehr ins Griinliche zu spiel en. 
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Anwendung auf Wolle. Farben wahrend 1/2-1 Stunden bei 60 bis 
100 0 C. mit 1 - 4 Procent Pikrinsaure und Zusatz von 2 - 4 Procent 
Schwefelsaure von 66 0 B. Das Bad muss aufbewahrt werden, da sieh 
dasselbe nieht ersehOpfen lasst. 

Dureh blosses wiederholtes Wasehen mit Wasser lasst sieh beinahe aIle 
Farbe aus del' gefarbten Faser entfernen. Sowohl aus diesem Grunde, als 
aueh weil die Farbe unter dem Einfluss von Alkalien braunlieh wird, 
widersteht das mit Pikrinsaure erhaltene Gelb dem Walken nieht gut. 

Dasselbe ist aueh keine gute Farbe fUr den Einsehlag gemischter 
Gewebe (W oIle und BaumwoIlfl), da es sieh in dem zum Prapariren der 
BaumwoIle benutztcn Gerbstoffbade auflost. Man wendet die Pikrinsilure 
haufig zur Erzeugung zusammengesetzter Farben an, z. B. mit Methylgrun 
und mit lndigearmin zu Gelblichgriin, mit Saureviolett zu Olive etc. 

Eine bemerkenswerthe Eigensehaft des mit Pikrinsaure gefarbten Gel}} 
ist die, dass dasselbe beim Aussctzen an clas Licht raseh dunkler wird, 
indem es eine matte Orangefarbe annimmt, die nieht bald absehiesst. 

Anwendung auf Seide. Farben mit 0,5-1 Procent Pikrinsaure in 
einem mit Sehwefelsaure schwaeh angesauerten Bade, mit odeI' ohne Zusatz 
von Bastseife. Die Farbe farbt auf Papier ab, wenn damit gefarbte Seide 
cinige Zeit dm'auf gepresst wird, Die mit Pikrinsaure und Methylviolett 
zusammengesetzten Farben sind fluorescirend. 

Das Verfahren, auf Seide dureh Prapariren del' Faser mit Bleiaeetat 
und darauf folgendes Farben mit Pikrinsaure ein beschwertes Gelb zu farben. 
ist nieht zu empfehlen, da die Farbe dureh Einwirkung von Schwefel
wasserstoff schwarz wird, und da das pikrinsaure Blei del' Seide die Eigen
sehaft ertheilt, wie Zundel' zu brennen. 

346. Phellyl1,raull. Diesel' Farbstoff, delO aus einer Misehung von 
Dinitrophenol [C6Ha(N02)2'OH] mit einer amorphen braunen Substanz besteht, 
wird gegenwartig nieht in grossem Maassstabe zum Farben angewendet. 
Auf BaumwolIe ist derselbe nieht anwendbar. 

Amcendung auf Wolle, Das Phenyl braun giebt schOne braune Nuaneen, 
die sehr liehtecht sein sollen. 

Farben in einem sehwaeh mit Schwefelsaure angesauerten Bade. Wird 
die W olIe Bach dem Farben mit Kaliumbichromat gekoeht, so nimmt die 
Farbe einen rothliehen Ton an. 

Anwendung auf Seide. Farben in einem sehwach mit Sehwefelsaure 
angesauerten Bade. 

347. Victoriagelb [C6H2(CHa)(N02)2·OK]. Diesel' Farbstoff ist das 
Kaliumsalz des Dinitro-p-eresols, Die damit erzeugten Farben sind aber 
so uneeht, dass derselbe nieht mehr angewendet wird. 

Auf W oIle und Seide wird das Vietoriagelb auf dieselbe Weise wie 
Pikrinsaure angewendet. 

348. Campobellogelb [C1oH6(N02)'ONa]. Dieser Farbstoff ist das 
Natriumsalz des a-nitro-a-naphthols; dcrselbe wurde friiher aueh unter 
den Namen Franzosischgelb und Chryselnsaure verkauft. Er wird auf gleiche 
Weise wie Naphtholgelb angewendet und giebt ahnliehe Nuancen. 
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Der Farbstoff ist nur auf Seide und Wolle anwendbar; die damit 
erzeugten Farben sind aber weder lichtecht noch waschecht. 

349. Naphtholgell) [CloH5(N02)2'ONa + H20j. Dieser Farbstoff ist 
das Natrium- oder Calciumsalz des Dinitro-H-naphthols; derselbe ist auch 
bekannt unter den Namen Martiusgelb, Manchestergelb, Goldgelb, Saffran
gelb, Primelgelb, Naphthalingelb etc. 

Das N aphtholgelb ist nur auf Seide und W o11e anwendbar, da es aber 
schon bei niedriger Temperatur fluchtig ist, so hat es den Fehler, abzufarben. 

Anwendung auf Wolle. Farben in einem saur'en Dade wtihrend 1 
Stunde mit 0,5-3 Procent Farbstoff und 3-6 Pro cent Schwefelsaure von 
66 0 B. Einlegen der W o11e bei 40 0 C. und a11mahliches Erwarmen auf 
100 0 C. Man kann allenfalls auch 5-10 Pro cent Alaun anstatt der 
Schwefelsaure dem Farbebad zusetzen. Je nach der Menge des angewen
deten Farbstoffes variirt die Farbe von einem blassen Citronengelb bis zu 
einem tiefen und feurigt'n Orangegelb. Dieselbe ist nicht lichtecht und 
ist nicht geeignet fur Waal'e, die gewalkt werden muss. 

Anwendung auf Seide. Das Naphtholgelb ,vird auf dieselbe Weise 
angewendet, wie Pikrinsaure. 

350. Naphtholgelh S (D. A. S. F.) 
[ClOH4·(N02)2·ONa·SOsNa]. 

Diesel' Fa1'bstoff ist das Natriumsalz der Sulfosaure des Xaphtholgelbs; 
derselbe wird nur zum Farben von Seide und W oUe benutzt und ist viel 
waschechter als Pikrinsaure oder Naphtholgelb. Die Farbe ist beim 
Dampfen nicht fluchtig und flirbt nicht ab. Anwendung wie N aphtholgelb. 

351. Neugel1) (F. Baypr & Co.) 
[CloH5'N02'OK'SOsK] 

ist das Kaliumsalz des Nitroderivates del' {i-naphthol-H-monosulfosaure. 
Amoendung auf Wolle. Die Farbemethode ist dieselbe wie mit 

NaphtholgelL und cs werden ahnliche Nuancen erzeugt. Die FarLe ist 
nicht lichtecht. Ein geringer Zusatz von Zinnchlorid zum Farbebad verleiht 
d e1' Farbe grossere Lebhaftigkeit. 

Amoendung mtt' Seide. Fttrben in einem schwach mit Schwefelsaure 
angesauerten Bade, ohne Zusatz von Bastseife, ohne Seife. 

352. Palatillorange (B. A. S. F.) [C12H4(N02MONH4)2]' Dieser Farb
stoff ist das Ammoniumsalz des Tetranitro-y-diphenols. Derselbe wird auf 
Wolle und Seide in einem mit Schwefelsaure oder Essigsaure angesauerten 
Bade angewendet. 

353. Heliocllrysill [CloHiN02)40Na]. Dieser Farbstoff ist das 
Natriumsalz des Tetranitronaphthols und wird auch Sonnengelb genannt. 
Derselbe giebt schOne Orangpnuancen auf W oUe und Seide, die Farbe ist 
abel' nicht lichtecht und wird praktisch gar nicht mehr benutzt. 

354. Auralltia [N(C6H2(N02)sh~m4l. Dieser Orangefarbstoff ist 
das Ammoniumsalz des Hexanitrodiphenylamins; derselbe ist auch bekannt 
als Kaisergelb und ist nul' auf Wolle und Seide anwendbar. 

Farben in einrm leicht mit Schwefelsaure angesauerten Bade. Eine 
Beruhrung der Losung mit metallischen Korpern ist zu vermeiclen, da diese 
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die Losung braun machen. Es durfen zum Aufiiisen oder Farben nur 
glaserne oder hOlzerne Gefasse benutzt werden. 

Aurantia solI entschieden giftige Eigenschaften besitzen und Hautaus
schlage verursachen; die l\Ieinungen daruber sind aber noch getheilt. 

b) Farbstofi'e, welche durch Einwirkung von salpetriger Sltura 
auf Phenole erzeugt werden. 

355. Resorcinblau [ClsHa(NH4)Br6N205] (7). Dieser auch unter dem 
Namen "fiuorescirendes Elau" bekannte Farbstoff ist das Ammoniumsalz des 
Hexabromdiazoresorufins. Derselbe ist nur auf Wolle und Seide, vor
ziiglich auf letztere, anwendbar. 

Mit dieser Farbe gefarbte Seide zeichnet sich aus durch eine rothliche 
Fluorescenz, bei der die rotlle Farbe bei Gaslicht besonders stark erscheint. 
Dieselbe solI gegen Licht, Was chen und Sauren echt sein. In Verbindung 
mit anderen Farbstoffen giebt . das Resorcinblau angenehme Nuancen, die 
sich aIle durch Fluorescenz auszeichnen. 

Anwendung auf Seide. Farben in einem Bade, das Bastseife oder 
Seife enthalt und mit Essigsaure neutralisirt ist. Schonen in einem schwach 
mit Weinsaure oder Schwefelsaure angesauerten, kalten Bade. 

356. Resorcingriin. Dieser Farbstoff, der aus Dinitrosoresorin 

(9 ) besteht, kommt in neuerer Zeit als grauer Teig oder in Form 
C6H2 NOH 2 

eines braunlichen Pulvers in den Handel. Derselbe giebt mit Eisenbeizen 
sehr dunkle Nuancen von Griin und solI in grossen l\Iengen zum Schwarz
far ben der Baumwolle angewendet werden. 

357. Naphtholgriin (L. Cassella & Co.) 
[C1oH50 7SNFej (?). 

Dieser Farbstoff ist die Eisenverbindung der Nitrosonaphtholmonosulfo
saure. Derselbe giebt auf Wolle eine olivengrune Farbe, die sich durch ihre 
Lichtechtheit auszeichnet. Die Farbe halt auch das Walk en mit Seife gut aus, 
verschlechtert sich aber bedeutend unter Einwirkung von kohlensaurem Natron. 

Naphtholgriin ist zum Farben der Baumwolle nicht anwendbar. 
Anwendung auf Wolle. Farben bei 100 0 C. mit Zusatz von 2 -" 3 

1'rocent Schwefelsaure von 66 0 R, 20 Procent schwefelsaurem Natron und 
10 Procent Ferrosulfat. Der Farbstoff eignet sich gut zur Erzeugung 
zusammengesetzter Nuancen in Verbindung mit anderen Farbstoffen, die in 
einem sauren Bade angewendet werden. 

c) Rosolslturen. 

J C6H4 'OH 
358. Amin. C \ C6H4 'OH 

I C6H4 'O 
L ___ .J 

Diesel' Farbstoff fiihrt in kauflicher Form auch den Namen "gelbes Corallin". 
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Was unter dem Namen "rothes Corallin" oder Paeoninroth bekannt ist, 
wird aus gelbem Corallin durch Einwirkung von Ammoniak bei hoher 
Temperatur erzeugt. Wegen der grossen Unechtheit der hervorgebrachten 
Farben gegen Licht, Seife und Saure werden diese Farbstoffe zum Farben 
selten benutzt. Seide und W o11e l{onnen in einem schwachen Seifenbad 
gefarbt werden, das allmahlich bis zum Siedepunkt erwarmt wird. Die 
Farbstoffe werden in der Kattun- und W olldruckerei jetzt noch angewendet. 

d) Phthale'iu-Farbstoife. 

i{ C6H3' OH } 0 
359. FluoresceIn. C C6H3 'OH 

I C6H4 ·CO·O. 
L-_~~-1 

Das Fluoresce'in farbt Wolle und Seide in einem schwach angesauerten 
Bade gelb; dasselbe wird aber zum Farben kaum angewendet, da es keine 
echten Farben erzeugt und diese an Schonheit des Tones anderen Gelbfarben 
nachstehen. Das unter dem N amen "U ranin" bekannte N atriumsalz des 
Fluoresce'ins wird hauptsachlich in der W o11druckerei angewendet. 

I C6H3 'O(C7H7)} 0 
360. Chrysolin. C C6R 3 'ONa 

I C6H4·CO·O. 
L -1. 

Dieser Farbstoff ist das Natriumsalz des Benzylfluorescelns. W o11e und 
Seide werden davon in neutralem Bade gefarbt, abel' man erMlt bess ere 
Resultate durch vorhergehendes Beizen mit Alaun. Die damit erzeugte gelbe 
Farbe ist del' mit Curcuma hervorgebrachten ahnlich, solI abel' lichtechter 
sein, In del' Baumwollfarberei kann das Chrysolin zum Ueberfarben von 
Quercitrongelb benutzt werden. 

361. Eosinfal'bstoffe. Es giebt eine ziemliche Anzahl rother Farb
stoffe, die in die Klasse del' Eosinfarben gehOren. Dieselben unterscheiden 
sich von einander sowohl in ihrer Zusammensetzung, als auch in den 
Nuancen, die sie hervorbringen. I C6HBr2'OK } 0 

Eosin J (wasserlOslich). C C6HBr2'OK 
I C6 H4 ·CO·O. 
L I 

Dies ist das Kaliumsalz des TetrabromfluoresceIns. Dasselbe giebt eine 
gelbliche Rosanuance. 

Eosin B (wasserloslich) ist ein Alkalisalz des Tetrajodfluoresce'ins 
und erzeugt eine blauliche Rosanuance. Man kennt dasselbe auch unter 
den Namen Erythrosin, Pyrosin B (P. Monnet) und IOsliche Primula 
(Durand & Huguenin). 

AUl'eosin (Willm, B. & Girard) ist ein gechlortes FluoresceIn, 
Rubeosin (Willm, B. & Girard) ist ein Nitrochlorfluoresce'in. 
Eosin BN (B. A. S. F.), auch Saffrosin genannt (Ges. Chem. Ind., 

Basel), ist ein BromnitrofiuoresceIn. 
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Lntecielllle (Poirrier) ist eine Mischung von Bromnitrofiuoresceln 
mit Di- und Tetranitrofiuoresceln oder Poirrier's Orange 2. 

Nopalin und Kaiserroth enthalten Dinitronaphthol gemischt mit 
Bromnitrofiuoresceln. 

COCCill ist eine Mischung von Aurantia mit Bromnitrofiuoresceln. 

Eosin (alkoholloslich) ist das Kaliumsalz des Tetrabromfiuoresceln
methyls oder Aethylathers. Man nennt dasselbe auch lVlethyleosin, Aethyleosin, 
alkohollosliche Primrose, Rose JB, Erythrin, Methylerythrin etc. 

Die Methylverbindung giebt gelbere Nuancen als die Aethylverbindung. 
Beide geben bessere und lebhaftere Nuancen als die gewohnlichen Eosin
farben, die sie in der Seidenfarberei zum grossen Theil verdrangt haben. 

Rose bellgale ist das Natriumsalz des Tetrajoddichlorfiuorescelns. 

Phloxill (P. Monnet & Co.) ist das Kaliumsalz des Tetrabrom
dichlorfiuorescelns. 

Cyallosill (P. Monnet & Co.) ist das Kaliumsalz des Methylathers 
von Phloxin. 

Die Eosine konnen zum Farben von Baumwolle , Wolle und Seide 
benutzt werden; dieselben erzeugen lebhafte Nuancen, die von Rothorange 
bis zu einer blaulichen Nuance von Carmoisin variiren. Die gelbste Nuance 
giebt Eosin J oder G, dann folgen Methyl- und Aethyleosin, Eosin B, Phloxin 
und Saffrosin. Die blaueste Nuance giebt das Rose bengale. Cyanosin, 
Phloxin und andere werden iibrigens in verschiedenen Nuancen verkauft 
und beziehungsweise mit J, Roder D bezeichnet. Saffrosin ist nicht ganz 
so lebhaft auf Seide als einige andere blaue Nuancen, abel' auf Wolle 
giebt dasselbe eine gute, volle und lebhafte Farbe. 

Die in Alkohol loslichen Eosinfarben geben lebhaftere Nuancen als 
die in Wasser lOslichen; abgesehen aber von den Kosten, die del' zu ihrer 
Auflosung erforderliche Alkohol verursacht, konnen dieselben nicht immer 
benut2;t werden, weil die stark gelbliche FluorescCl1Z, die dadul'ch erzeugt 
wird, nicht immer el'wiinscht ist. 

Antvendung der Eosinfarben auf Baumtvolle. Die Baumwolle hat 
keine natiirliche Anziehungskraft fiir die Eosinfarben, aber da diese mit 
metallischen Oxyden, besonders mit Monoxyden, Lacke bilden, so wird das 
Farben dieser Faser dureh vorhergehendes Beizen mit einem metallischen 
Salze ermoglicht. Die Zink- und Bleibeizen werden dazu besonders ange
wendet, doch Mnnen auch Aluminiumsalze benutzt werden. 

Impragniren der Daumwolle mit einer kalten oder lauwarmen Losung 
von Tiirkischrothol, 100 Gramm pro Liter; Auswinden, Trocknen und 
Dampfen; hierauf Behandeln mit essigsaurer Thonerde von 5 0 B. wahrend 
einer halben Stun de ; Einlegen auf weitere 1-2 Stunden und Auswinden. 
Farben in einem frischen Bade mit einer Eosinlosung, die mit 5-10 Pro
cent Alaun angesauert ist. Einlegen der Baumwolle bei 45 0 C. und all
mahliches Abkiihlenlassen des Bades wahrend des Farbeprocesses. 

Das TiirkischrothOl kann dureh eine starke und heisse Seifenlosung 
ersetzt werden, die essigsaure Thonerde durch eine Losung von Aluminium-
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nitratacetat odeI' basischem Bleiacetat von 3,5 0 B. Die so erhaltenen Farben 
haben einen gel ben Ton. 

Sehr gutc blauliche Nuancen werden durch Sattigen del' Baumwolle 
mit del' Bleilosung, darauf folgendcs Trocknen und Farben in del' Eosin
losung hervorgebracht. 

Die Anwendung eines Bleisalzes hat den Nachtheil, dass sich die Farbe 
in einer Schwefelwasserstoff enthaltenden Luft schwarzt. Die so erhaltene 
Farbe hat selbstverstandlich einen giftigen Charakter. 

Anwendung auf vVolle. Farben mit 0,5-2 Pro cent Eosin unter Zusatz 
von 5-10 Pro cent Alaun. Einlegen der W oIle bei 40 0 C. und aIlmah
Hches Steigern der Temperatur auf 100 0 C. im Laufe einer halben Stunde. 
Wird das Bad mit Essigsaure oder Schwefelsaure anstatt mit Alaun ange
sauert, so werden die erzeugten Nuancen zwar nicht so lebbaft, aber die 
Wolle fiihlt sich weniger raub an. Mit Erythrosin muss die Temperatur 
unter dem Siedepunkt gchalten werden. 

Das benutzte Wasser muss moglichst kalkfrei sein, da sonst ein Nie
derschlagen und Verlust von Farbstoff stattfindet. 1st das Wasser kalk
haltig, so wird dasselbe vor dem Fiirben mit Essigsaure neutralisirt. 

Amvendung auf Seide. Farben in einem schwach mit Essigsaure odeI' 
Schwefelsaure angesauerten Bade mit oder ohne Zusatz von Bastseife. 
Waschen und SchOnen mit Essigsaure odeI' Weinsaure. Die Farblosung 
wird allmahlich zuges~zt und das Bad langsam Lis auf 60 0 C. erwarmt. 

( {OR 
J 

C6H2 ° ~ 
362. GalleIn. C C; 

II C6H2{ gR 
C6H4 ·CO·O. 

L~ ___ .J 

Dieser schOne Purpurfarbstoff, auch Anthracenviolett genannt, wird durch 
Einwirkung von Phthalsaureanhydrid auf Pyrogallol erhalten. Derselbe 
kommt in Form eines rothlichbraunen Pulvers oder eines 10procentigen 
Teiges in den Handel, del' in kaltem Wasser etwas schwer, in warmem 
Wasser aber leicht lOslich ist. Das GalleIn verdient eine viel ausgedehnterc 
Anwendung, da dasselbe auf Baumwolle, Wolle und Seide schOne violette 
Nuancen erzeugt, die sich sowohl gegen' Licht als gegen Seife ziemlich 
echt verhalten. 

Anwendung auf Baumwolle. Prapariren der Baumwolle mit Alumi
nium-, Chrom- oder Eisenbeizen auf gewohnliche Weise und Farben in 
einem besonderen Bade mit GalleIn. Das ganze Verfahren ist mit dem 
beim Farben mit Alizarin, Blanholz oder anderen polygenetischen Farb
stoffen befolgten identisch. 

Alle Beizen liefern Purpurfarben, von denen die durch Chrom und 
Eisen erzeugten einen blaulichen, die durch Zinn herYorgebrachten einen roth
lichen und die durch Thonerde erzeugten einen mittleren Ton annehmen. 
Alle Farben diirfen als licht- und seifenecht bezeichnet werden. 
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Anwendttng auf Wolle. Beizen der Wolle mit 2 Procent Kalium
bichromat. Ein Zusatz von sogar nur 1 Procent Schwefelsaure wirkt 
nachtheilig und macht die Farbe matt. Farben in besonderem Bade mit 
10-20 Procent Gallelnteig (lOprocentig). Einlegen der Wolle in die 
kalte Fliissigkeit und allmahliches Steigern der Temperatur bis zum Siede
punkt. Die so erzeugte Nuance ist blaulichpurpurn oder violett. 

Mit Thonerdebeize erhalt man ein viel rotheres und lebhafteres Violett. 
Beizen mit 6-8 Procent schwefelsaurer Thonerde und 4-5 Procent Wein
:stein. Bei Zusatz von 1-2 Pro cent festem Calciumacetat wird die Nuance 
€twas intensiver und lebhafter. Ein Zusatz von Kreide zum Farbebad ist 
J}icht zu empfehlen, da schon ein solcher von nur 2 Procent die Farbe 
bedeutend verschlechtert. Mit Eisenbeizen giebt das GalleIn eine tief 
violette Farbe. Man nimmt 8 Pro cent Ferrosulfat und 5 Procent Weinstein. 

AIle genannten Gallelnfarben eignen sich vorzugsweise fUr Waaren, die 
dem Walken unterworfen werden miissen. Die Chrombeize ist dabei von 
allen genannten Beizen die vortheilhafteste. 

Seide wird auf dieselbe Weise gefarbt wie mit Alizarin. 

I COC6H2 - 0 
363. Coerulern C6H4~ >0 I 

l COC6H(OH)·0. 
Dieser griine Farbstoff, auch Anthracengriin genannt, wird aus Galle'in 
durch Einwirkung von Schwefelsaure bei hoher Temperatur erhalten. Der
:selbe kommt im Handel in zwei Formen vor, entweder als fester, schwarzer 
Teig (Coerule'inteig) mit 10 - 20 Pro cent Coerule'in, oder als schwarzes 
Pulver. Der Teig ist in Wasser mehr oder weniger schwer lOslich und 
bedarf in den meisten Fallen eines Zusatzes von Natriumbisulfit, um loslich 
zu werden. Das Pulver, als Coerule'in S (B. A. S. F.) bekannt, ist in Wasser 
loslich und ist in der That eine Doppelverbindung von Coerule'in mit Natrium
bisulfit [C2oHs06'2NaHSOa]; diese Form ist am leichtesten anwendbar. In 
neuerer Zeit ist diese Doppelverbindung auch in Form eines Teiges in den 
Handel gekommen. 

Gegenwartig wird das Coerule'in meistens in der Zeugdruckerei zur Er
zeugung echter olivengruner Nuancen angewendet. Die sowohl auf Bamn
wolle als W ol1e mit demselben erzeugten Farben sind ausgezeichnet durch 
Echtheit gegen Licht, Sauren, Alkalien etc.; sobald dessen Preis es erlaubt, 
wird dasselbe zum Farben dieser Materialien jedenfalls ausgedehntere An
wen dung nnden. Welche Heize man auch anwenden mag, man erhalt immer 
nur verschiedene Nuancen von Olivengriin. 

Anwendung auf Battmwolle. Wird un los Ii c he s Coeruleln mit einer 
J\1ischung von Aetzalkali [NHaJ und Zinkstaub erwarmt, so erhalt man 
€ine braunlichrothe Losung des Reductionsproductes Co e r u lin, die in 
Beruhrung mit Luft sogleich wieder griin wird unter Bildung des urspriing
lichen Coerulelns. Diese braunlichrothe Fliissigkeit oder "Coerule'inkiipe", 
wie man dieselbe nennen kCinnte, kann auf dieselbe Weise wie die Indigo
kiipe angewendet werden. 
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Benutzt man das los 1 i c h e Coeru1eIn, so muss die Baumwolle erst 
mit Thonerde-, Chrom-, Eisen- oder Zinnbeizen je nach den nb1ichen 
Methoden gebeizt, sodann in einer einfachen Losung des Farbstoffes gefarbt 
werden. Man hat darauf zu achten, dass mit dem Farben bei niedriger 
Temperatur begonnen und diese sehr allmah1ich bis auf 100 0 C. gesteigert 
werde. Wahrend des Farb!:'processes entwickelt sich schweflige SaUl'e, und 
die F1nssigkeit wird grnn und a1ka1isch. Das angewendete Wasser darf 
keine Ka1ksa1ze und andere a1kalische Erden entha1ten, da diese mit Coe
ru1eIn un1os1iche Lacke bilden. Die unlOsliche Form des Coeru1eIns kann 
auf diese1be Weise angewendet werden, wenn dieselbe durch Zusatz von 
Natriumbisu1fit zum Bade loslich gemacht wird; die Resultate sind aber 
weniger befriedigend. 

Anwencl~tng auf' Wolle. Die vorthei1hafteste Beize auf Wolle ist dasc 
Ka1iumbichromat. 

Beizen der Wolle mit 2 Procent KaliumLichromat. Ein Zusatz von 
Weinstein, Weinsaure oder Oxalsaure zum BeizeLad ist vortheilhaft. Farben 
in besonderem Bade mit Coeru1eln S. Ein1egen der Wolle in die kalte Flus
sigkeit und allmah1iches Steigern der Temperatur im Laufe von etwa einer 
halben Stunde bis auf 100 0 C.; Kochen wahrend einer Viertelstunde. Ein 
Zusatz von 1-2 Procent Kreide zum Farbehad wahrend del' letzten Viertel
stunde macht die Nuance blauer; im Allgemeinen ist aber der Zusatz 
von Kreide odeI' Calciumacetat zum Bade zu vermeiden. Mit 2 Pro cent 
Coeruieln S erhalt man ein helles Salbeigrnn, mit 5 Procent ein mittleres 
Olivengrun, mit 10 Procent ein sehr dunkles Grnn, beinahe Schwarz. Diese 
Farben konnen die mit Indigo grundirten Grunfarben ersetzen, denen sie 
in Echtheit gegen Licht, Walken etc. gleichkommen. 

Mit Thonerdebeizen kann man etwas blauere odeI' grauere Nuancen 
erhalten als mit Kaliumbichromat, die aber leicht ungleichmassig werdell. 

Mit Eisen beizen erhalt man schmutzigoli veugl'une und olivenschwarze 
Nuancen. Man nimmt 4 Procent Ferrosulfat und 8 Pro cent Weinstein und 
farbt mit 0,5-10 Procent Coeruleln S. 

Wird die Wolle mit einer solchen Menge Zinnchlorid gebeizt, die 
5 Procent SnCl2 '2H20 (Zinnsalz) aquivalent ist, so ist zur Erzeugung 
einer normalen blaulichgrunen Farbe ein Zusatz von 40 Procent Weinstein 
nothig, wenn nachher mit 5 Procent Coeruleln S gefarbt wird; es ist aber 
merkwurdig, dass selbst ohne Zusatz von Weinstein eine volle, grauschwarze 
Farbe hervorgeht. Ueberhaupt ist das Zinnchlorid fur die meisten poly
genetischen Farbstoffe eine unbefriedigende Beize. Mit 5 Procent Coeru
leln S gleicht die Farbe zu sehr einem schlechten Schwarz, aber mit 
0,5-2 Procent erhalt man sehr angenehme graue Nuancen. 

Eine andere Methode, mit Coerule'in zu farben, Lesteht darin, dass 
man die Wolle in des sen Losung in N atrium carbonat einige Zeit kocht, 
dann allmahlich mit Schwefelsaure ansauert, um den Farbstoff innerhalb 
und aussen auf der Faser niederzuschlagen. 

Durch Beizen der Wolle mit Kaliumbichromat und Farben mit 
Mischungen von Coeruieln S und Alizarin oder Anthrapurpurin erhalt 
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man eehte Braun- und Olivefarben in grosser Varietat. Das Coerule'in S 
kann selbstverstandlieh mit allen polygcnetisehen Farbstoffen in einem und 
demselben Bade angewendet werden. 

Anwendung auf Seide. Das Coerule'in findet in del' Seidenfarberei 
keine ausgedehnte Anwendung, obsehon man damit gute eehte Nuaneen zu 
erzielen im Stande ist. Beizen auf iibliehe Weise mit Alaun, Farben in 
besonderem Bade mit Coerule'in S und Sehiinen mit einer Seifenliisung. 

e) Indophenole. 

364. a-Naphtholblau (L. Cassella & Co.), 

{ N(CHs)2 
C6H4 N = ClOH5(OH) 

Dimethyl-amido-phenyl-oxy-naphthylamin. 

Diesel' Farbstoff, aueh Indophenolblau N genannt, wird erzeugt dureh 
Oxydation einer Misehung von Dimethyl-p-phenylendiamin und a-Naphthol 
odeI' dureh Einwirkung von Nitrosodimethylanilin auf a-Naphthol. Die 
damit erzeugten Farben sind den Indigokiipenblaufarben sehr ahnlieh und 
sollen ziemlieh lichtecht sein. Dieselben sind dagegen sehr empfindlieh 
gegen Sauren j sogar schwaehe Saurcn zerstiiren die blaue Farbe und ver
wandeln diese in Braun. Indophenolblau N ist bessel' geeignet zum Woll
und Zeugdruek als zum Farben. 

Unter dem Einfluss von Reductionsmitteln, z. B. Glucose und Aetz
natron, Zillnchloriir und kohlensaurem Natron etc., verwandelt sich das 
Indophenolblau in Indophenolweiss, das in rein em oder angesauertem Wasser 
liislich ist. 

Urn Indophenolweiss darzustellen, mischt man zweckmassig 10 Kilo 
Indophenolblau (Teig) mit 60 Liter Wasser, setzt dazu 30 Liter einer 
10procentigen Liisung von Zinnchloriir [SnC12.2H20] und erwarmt auf 25 0 C., 
bis Reduction eintritt. 

Anwendung at£f Baumwolle. Farben wahrend zelm Minuten bei 40 0 C. 
in einer Liisung, die 5 -1 0 Gramm Indophenolweiss pro Liter enthalt, 
dann Auswinden, Waschen und Entwiekeln del' Farbe dureh Behandeln 
del' Baumwolle wahrend ungefahr zwei Minuten bei 50 0 C. in einer ver
diinnten Liisung von Kaliumbichromat. Bessere Farben erhalt man, wenn 
die Baumwolle vorher mit Tiirkischrothiil praparirt wird. 

Amvendttng auf Wolle. Farben wahrend fiinfzehn Minuten bei 80 0 C. 
in einer LOsung von Indophenolweiss, die entweder dureh Zusatz von 
kohlensaurem N atron alkalisch gemacht odeI' mittelst Essigsaure angesaUiert 
wurde. Auswinden, Was chen und Entwiekeln del' Farbe dureh Aussetzen 
an die Luft odeI' durch Behandlung des Materials wahrend einiger Minuten 
in kalter, verdiinnter Liisung von Kaliumbichromat odeI'. in einer ammo
niakalisehen Liisung von Kupfersulfat. Fiir dunkle Nuaneen muss die 
Liisung des Indophenolweiss eoneentrirt sein; das Farbebad wird nieht 
ersehiipft und soUte jedesmal aufbewahrt werden. 
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365. Gallocyanin (Durand & Huguenin). Diesel' Farbstoff, aueh 
Neu-Eehtviolett genannt, wird erzeugt dureh Einwirkung von Nitrosodime
thylanilin auf Gerbsaure. Beim Farben erzeugt derselbe eine blaulieh
violette Farbe yon mittelmassigem Feuer, die sieh aber gegen Sauren, 
Alkalien und Licht ziemlieh eeht verhiilt. In Verbindung mit anderen 
Farbstoffen angewendet, ist das Galloeyanin zur Erzeugung von zusammen
gesetzten Nuaneen brauehbar. 

Anwendung auf Baumwolle. Beizen der Baumwolle mit einer alka
lisehen Losung von Chromoxyd und gutes Auswasehen. Farben in besonderem 
Bade mit Galloeyanin bei 80 0 C. wahrend 1-11/2 Stun den. Wird die 
Baumwolle naeh dem Farben gewasehen, getroclmet und gedampft, so erhiilt 
man eine etwas dunklel'e und eehtere Farbe. 

Anwendung auf Wolle. Man kann die Wolle entwedel' ohne vorher
gehendes Prapariren farben oder dieselbe zuerst auf gewohnliehe Weise 
mit Kaliumbiehromat beizen. Fal'ben in einem neutralen Bade. Einlegen 
del' Wolle in die kalte Losung, allmahliehes Steigern del' Temperatur bis 
auf 70 0 C. im Laufe einer Stunde und Fortsetzen des Farbens wahrend 
1/2-1 Stunde. 

Anwendung auf Seide. Farben bei 70-80 0 C. in einem Bade, das 
die FarblOsung und Bastseife entlialt. Man kann die Seide vorher mit 
Chromalaun beizen, was aber nieht absolut nothwendig ist. 

XIX. Azo-Farbstotfe. 

a) Amido-azo-Farben. 

366. Allilingelb [C6H5 'N = N'C6H4 'NH2 'HClj 
Amido-azo-benzol-chlorhydrat. 

Diesel' Farbstoff wird zum Farben nicht mehr angewendet, weil die damit 
rzeugte Farbe in del' Warme fliiehtig und aueh sonst nieht eeht ist. Baum
wolle zieht denselben nicht an. Wolle und Seide Mnnen in einem mit 
Essigsaure angesauerten Bade dal11it gefarbt werden. 

H67. ChrysoYdin [C6H5'N = N'C6Ha(NH2)2'HCIJ 
Diamido-azo-beuzol-chlorhydrat. 

Diesel' Farbstoff, del' in del' Baumwolln\rberei zur Erzeugung versehiedener 
Nuancen von Orange vielfaeh Anwendung findet, wird dureh Einwirkung des 
Diazobenzolehlorids auf m-Phenylendiamin dargestellt. Derselbe ist zum 
Nuanciren gut geeignet und kann als gelber Bestandtheil in einer Anzahl 
von zusal11l11engesetzten Nuaneen, z. n. Olive, Braun, Scharlach, benutzt 
werden. Chryso'idin FF (L. Cassella & Co.) ist die entspreehende Toluol
verbindung. 

Anwendung auf Baumwolle. Beizen del' Baul1lwolle mit Gerbsaure 
und Breehweinstein; Waschen; Farben bei 60 0 C. in einer Losung des 
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Farbstoffes ohne jeden weiteren Zusatz. Hohe Temperaturen sind zu ver
meiden, da die Farbe dadurch matter wird. 

Zuweilen kann das Fixiren del' Gerbsaure mit Brechweinstein weg
gelassen werden, und fur sehr helle Nuancen ist es sogar nicht nothwendig, 
die Baumwolle mit Gerbsaure zu prapariren, da diese Faser fur Chrysoldin 
eine naturliche Anziehung zu haben scheint. Man erhalt gute Nuancen 
durch Allwendung von Chryso'idin auf Baumwolle, die vorher mit Catechu, 
Sumach etc. gefarbt wurde. 

Anwendung aHf Wolle. Farben bei 60-70 0 C. in einem neutralen 
Bade oder mit Zusatz von 2-4 Pro cent Seife odeI' in einem mit Alaun 
angesauerten Bade. Diese Zusatze bringen eine lebhaftere Farbe henor. Ein 
Zusatz von Schwefelsaure zum Farbebad verschlechtert die Farbe; wenn 
man aber die W ol1e, nachdem dieselbe nach obiger Methode gefarbt ist, 
wahrend 10-15 Minuten in Wasser behandelt, das mit Schwefelsaure 
leicht angesauert ist, so nim!llt die Parbe einen tieferen und rotheren Ton 
an. Das Farben bei 100 0 C. macht die Parbe bedeutend matter. 

Anwendung auf Seide. Farben bei 60 0 C. mit odeI' ohne Zusatz 
von etwas Seife zum Farbebad. SchOn en in einem mit Schwefelsaure 
leicht angesauerten Bade. 

il68. Phenylenbraun. 
[C6H4 '(NH2)'N = N'C6Ha(NH2)2'2HCI] 

Triamido-azo-benzol-chlorhydrat. 
Dieser Farbstoff wird durch Reaction von salpetriger Saure auf m-Phenylen
diamin und Auflosung der so erzeugten Base in Salzsaure dargestellt. 
Derselbe fiihrt im Handel verschiedene Namen, wie Bismarckbraun, Vesuvin, 
Canelle, Manchesterbraun, Zimmetbraun etc. Bismarckbraun GG und EE 
(L. Cassella & Co.) sind die rein en Producte von Toluylendiamin und 
von Phenylendiamin. 

Anwend~mg auf Baumwolle. Prapariren del' Baumwolle mit Gerb
saure und Brechweinstein; Waschen; Farben in neutral em Bade bei 50 
bis 60 0 C. Allmahliches Zusetzen del' FarblOsung. Urn die Nuance zu 
modificiren, kann zuweilen ein kleiner Zusatz von Alaun zum Farbebad 
gemacht werden. Die mit Bismarckbraun erzeugten Nuancen sind den mit 
Catechu erhaltenen ahnlich, abel' in del' Regel lebhafter als letztere. Helle 
Nuancen konnen ohne vorhergehendes Prapariren del' Baumwolle gefarbt 
werden. Catechubraunfarben werden haufig damit gefarbt, um die Farbe 
zu schOnen oder zu modificiren. 

Viele Yarietaten zusammengesetzter Nuancen sind erhaltlich, wenn man 
das Phenylenbraun zusammen mit anderen basischen Farbstoffen allwelldet, 
z. B. mit Fuchsin, Malachitgrun, Methylviolett, Methylenblau etc. 

Anwendung auf Wolle. Farben in neutralem Bade. Zu einer vollen 
Nuance nimmt man 5-8 Pro cent Farbstoff. Ein Zusutz von 8-10 Pro
cent Alaun zum Bade macht die Nuance rotheI'. Einlegen der Wolle bei 
45 0 C. und allmahliches Erwarmen auf 100 0 C. 

Anwendung auf Seide. Farben in einem schwachen Seifenbade bei 
60 0 C. und SchOnen in einem mit Essigsaure oder Weinsaure schwach 
angesauerten, frischen Bade. 
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b) Amido-azo-Sulfosauren. 

369, Echtgelb [(SOaNa)C6H4'N = N·C6H4(NH2)]. 

Dieser Farbstoff wird auch Sauregelb genannt. . Zum Farben der Baum
wolle kann derselbe nicht verwendet werden, ist aber gut geeignet zur 
Erzeugung von zusammengesetzten Nuancen auf Wolle oder Seide in Ver
bindung mit anderen sauren Farbstoffen. Fur sich allein gebraucht kann 
derselbe mit einigen anderen gelben Farbstoffen in Hinsicht auf Reinheit der 
Farbe nicht concurriren. Der oben genannte Farbstoff wird zuweilen als 
Echtgelb G bezeichnet, wahrend Echtgelb R die entsprechende Toluol
verbindung bedeutet. 

Anwendung auf Wolle. Farben in einem sauren Bade. Auf 0,5 bis 
3 Procent Farbstoff Zusetzen von 2-6 Procent Schwefelsaure von 66 0 B., 
Einlegen der W ol1e bei 40 0 C. und allmahliches Erwarmen auf 100 0 C. 
im Laufe von a/4-1 Stunde; Kochen wahrend 1/4 Stunde. Nimmt man 
5-10 Procent Alaun anstatt der Schwefelsaure, so wird die Nuance 
schwacher und weniger orange. 

Anwendung auf Seide. Farben bei 60-80 0 C. in einem Bade mit 
Bastseife, das mit Schwefelsaure angesauert ist. 

370. Dimethy lanilinol'ange. 
[(SOa'NH4)C6H4'N = N'C6Hi N(CHah)] 

p-Dimethyl-amido-azo-benzol-p-sulfosanres Ammonium. 

Handelsnamen dieses Farbstoffes sind: Helianthin, Goldorange, Orange III, 
Tropaeolin D und andere. 

Anwendung auf' Baumwolle. Behandeln der Baumwolle mit einer 
kalten Losung von zinnsaurem Natron von 3,5 0 B. bis zur vollstandigen 
Sattigung und Auswinden; Behandeln wahrend 1/4-1/2 Stun de in einer 
kalten Losung von Alaun (15-20 Procent) und Auswinden; Farben in 
einer concentrirten Losung des Farbstoffes mit Zusatz eines gleichen Pro cent
satzes Alaun. Einlegen in die kalte Flussigkeit und allmlihliches Erwarmen 
auf 45 0 C., abel' nicht holler. Trocknen ohne vorhergehendes Auswaschen. 
Die Farbe ist nicht waschecht. 

Anwendung a1tf' Wolle. Farben genau wie mit Echtgelb. Man erhalt 
etwas lebhaftere Nuancen durch Anwendung von Zinnehlorid anstatt Schwe
felsaure. Mit 2 Procent Farbstoff erhalt man ein voiles, rothliehes Orange. 

Anwendung . auf' Seide. Farben genau wie mit Echtgelb. 
371. Diphenylaminol'allge. 

4 

[(SO;K)C6H4.·N = N'CaHiNH'Cr,H5)] 

p-Phenyl-amido-azo-henzol-p-sulfosanres Kalinm. 

Diesel' Farbstoff fuhrt auch die Namen Tropaeolin 00, Orange IV, Orange N, 
Gelb N etc. Derselbe ist sehr empfindlich gegen einen Ueberschuss von 
fr e i e r Saure, durch deren Einftuss eine mehr auf Orange zielende Farbe 
erzeugt wird. Dureh einen grossen Ueberschuss von Mineralsaure wird die 
Losung wegen Freiwerdens del' freien Farbsaure violett. Nahe verwandt 
mit dies em Farbstoff sind die drei folgenden: 

Hum mel, Fiirberei und Bleicherei. 19 
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372. )Ietallilgelb(B. A. S. F.). 
~ 

[(SO~Na)C6H4'N = N'C6HiNH'C6H5)] 
p-Phenyl-amido-azo-benzol-tn-sulfosaures Natrium. 

Dieser Farbstoff wird auch Tropaeolin G genannt (L. Cassella & Co.) .. 
373. Brillalltgelb (B. A. S. F.). 

[(SOsNa)C6HS)'N = N'C6HiN'H'C6H5))] 
p-Phcnyl-amido-azo-toluol-l)-sulfosaures Natrium. 

374. Azoflavill 2 (B. A. S. F.). 
[(SOsNa)C6H4'N = N'C6H4(N'H'C6H4(N02))] 

p-Nitro-phenyl-amido-azo-benzol-p-sulfosaures Natrium. 

AIle diese Farbstoffe sind besonders geeignet zum Farben von Wolle und 
Seide, auf welchen dieselben schOne gelbe oder orange Nuancen hervor
bringen. Die Anwendung ist dieselbe wie beim Echtgelb oder Dimethyl
anilinorange. Auf Baumwolle sind die Farben nicht waschecht. Werden 
dem Farbebad anstatt Schwefelsaure 10 Pro cent Alaun zugesetzt, so 
werden dadurch die Farben auf Wolle lebhafter. 

Illdischgelb (L. Cassella & Co.) ist isomer mit Azoflavin. 

c) Oxy-azo-Farbstoffe. 

375. Diese umfassen gelbe, orange, rothe, carmoisinrothe und braune 
Farben. Beinahe aIle gehOren zur Klasse del' sogenannten sam'en Farbstoffe 
und sind besonders geeignet zum Farben von W ol1e und Seide. Die 
meisten damit auf Baumwolle erzeugten Farben halten das Was chen mit 
'Wasser nieht aus. 

Viele Seharlaehfarben haben die Cochenille in der W ollfarberei zum 
gross en Theil verdrangt. Ais einfache Scharlachfarben, z. B. auf Flanell, 
sind dieselben sogar der Coehenille vormziehen, da die Farbe beim 
Waschen mit Wasser nieht matt und blaulich wird. Dieselben sind dagegen 
nicht geeignet fiir Garne, die zum Zusammenweben mit anderen hellgefarbten 
Garnen bestimmt sind, wenn namlich das Tueh naehher dem Wasehen 
mit Seife oder dem Walken unterworfen werden muss. Wahrend dieser 
Operationen "lauft" namlich die Farbe, sie tritt in die anliegenden hell
gefarbten Fasern, und das Aussehen des Gewebes wird verdorben. Diesen 
Fehler haben in der That alle Theerfarben, die ohne Beize farben. In 
dunkel gefarbten Geweben ist derselbe nicht bemerkbar. 

Die Farbeeigenschaften vieler dieser Farbstoffe sind einal1der sehr 
ahnlich. 

Die erzeugten Farben sind ziemlich lichtecht, weichen indessen in 
dieser Hinsicht betrachtlieh von einander abo In der Regel sind die 
Tetrazoverbindungen lichtechter als die Diazoverbindungen. 

Es ist schwierig, aIle in diese Klasse fallenden kauflichen Farbstoffe 
zu identifieiren, da jeder Fabrikant seine eigenen Produete besonders be
nennt und bezeiehnet. In folgender Liste sind indessen die wichtigsten 
derselben angefiihrt: 

376. Tropaeolill Y [(SOsNa)C6H4'N = N'C6H4'(OH)] 
p-Phenol-azo-benzol-p-sulfosaures Natrium. 
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Dieser Farbstoff ist gegenwartig von geringer Bedeutung, da derselbe von 
anderen ahnlichen und besseren Farbstoffen verdrangt ist. 

377. Resorcingelb [(SOaNa)C6H4'N = N'C6HiOH2)] 
Resorcin-azo-benzol-p-sulfosaures Natrium. 

Diesen Farbstoff nennt man auch Tropaeolin 0, Tropaeolin R, Chryseolin, 
Chrysoin (Poirrier). Derselbe giebt eine Orangefarbe von mittelmassiger 
Lebhaftigkeit und wird hauptsachlich mit anderen sauren Farben zur Er
zeugung von Olive, Marron und anderen Nuancen angewendet. 

378. Orseillebrann (F. Bayer & Co.). 
[(NH2)ClOH6'N = N·C6HiSOaNa)]. 

Dieser Farbstoff ist das a-naphthylaminazobenzolsulfosaure Natrium. 
379. Azarill S (M. L. & :8.). 

OH 

C H Cl 1 N = N'C10H70H 
6 2 2 I 

SOaNH4'H 
Dieser Farbstoff eignet sich nur fiir Baumwolle. Derselbe liefert ein 
brillantes Roth, das ziemlich lichtecht sein solI. 

Folgende Methode, denselben auf Baumwollzeug anzuwenden, istvon 
den Fabrikanten vorgeschlagen worden: 

Klotzen der Waare mit einer Losung von essigsaurer Thonerde, der 
eine geringe Menge Zinnoxydul zugesetzt wurde. Nach 12 stiindigem 
Trocknen und Lufthangen wird das Zeug eine halbe Stunde in einer 
kalten Losung mit Zusatz einer sehr geringen proportionalen Menge Calcium
acetat und Natriumcarbonat behandeltj dann wird gut ausgewaschen und 
in einer Losung des Farbstoffes unter Zusatz von etwas TiirkischrothOl ge
farbt. Nach dem Farben folgen Waschen, Trocknen, Klotzen mit verdiinnter 
Losung von TiirkischrothOl, Trocknen und Dampfen. Das Alkali der Seife 
ertheilt dem Roth einen blaulichen Ton, der mittelst Durchziehen durch eine 
sehr verdiinnte Saure entfernt werden kann. 

380. a-Naphtholorallge [(SOaNa)C6H4'N = N'ClOH6(OH)] 
a-N aphthol-azo-bellzol-p-sulfosaures Natrium. 

Dieser Farbstoff fiihrt auch die Namen Tropaeolin 000 No.1, Orange No.1 
(P oirrier). Derselbe farbt stark rothliche Nuancen von Orange. 

381. {j-Naphtholorallge [(SOaNa)C6H4'N = N'ClOH6'OH] 
fJ-Naphthol-azo-benzol-p-sulfosaures Natrium. 

Dieser Farbstoff fiihrt auch die Namen: Tropaeolin 000 No.2, Orange 
No.2 (B. A. S. ]'.; Poirrier), Orange extra (L. Cassella & Co.), Man
darin (Act. - Ges., Berlin), Chrysaureln. Derselbe farbt eine lebhafte, 
rothliche Orangenuance, ahnlich der mit Tropaeolin 000 No. 1 erzeugten. 
Eine Mischung von Tropaeolin 000 No.2 und Echtroth wird zuweilen 
unter dem Namen Rouge fran~ais verkauft. Tropaeolin 000 No.2 findet 
ausgedehnte Anwendung, sowohl fiir sich allein als zusammen mit Indig
carmin und anderen sauren Farben zur Erzeugung von Braun, Olive und 
anderen Nuancen. 

382. Tropaeolin 0000 [C6H5'N = N'ClOH5(OH)(SOaNa)] 
Bellzol-azo-f/-naphthol-a-sulfosaures Natrium. 

19* 
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Orange G (M. L. & B.). [C6Ha'N = N'CIOH4(OH)(SOaNa)2 
Benzo 1-azo-fI-naphthol- fI-disulfosaures Natrium. 

Dieser Farbstoff farbt ein lebhaftes Orange, etwas weniger roth als Tro
paeolin 000 No.2, das ausserst lichtecht ist. 

383. Ponceau GT (F. Bayer & Co.). 
[C6H4(CHa)'N = N'ClOHoC°H)(SOaNa)] 

Toluol-azo-f/-naphthol-p-sulfosaures Natrium. 

384. Xylidillponceau G (M. L. & B.). 
[C6HaCCHa)2'N = N'ClOH5(OH)(SOaNa)] 
0-Xylol-azo-fl-naphthol-f/-sulfosaures Natrium. 

Scharlach R (F. Bayer & Co.) ist die isomere m-Xylolverbindung. 
Dieser Farbstoff scheint identisch zu sein mit Ponceau 2 R (Act.-

Ges., Berlin). Scharlach G' (B. A. S. F.) ist das nahe verwandte 
p-Xylolazo-p-naphtholdisulfosaure Natrium. 

Xylidinpollceau R (M. L. & B.). Dieser Farbstoff, zuweilen auch 
Scharlach R genannt, ist mit dem letztgenannten isomer und ist das 
Natriumsalz der entsprechenden P-Disulfosaure. Wie das Zeichen R an
deutet, farbt derselbe eine roth ere Nuance als das Scharlach G. 

Ponceau R (B. A. S. F.) ist das isomere p-m-Xylolazo-p-naphthol
disulfosaure Natrium. 

385. Ponceau GG (M. L. & B.). 
[C6H2(CHa)a'N = N'CIOHiOH)(SOaNa)2] 
Cumol-azo-f/-naphthol-fl-disulfosaures Natrium. 

Dieser Farbstoff scheint mit Ponceau 4 R (Act.-Ges., Berlin) identiseh 
oder isomer zu sein. 

POllceau RR. Dieser Farbstoff ist isomer mit dem letztgenannten 
und ist das Natriumsalz der entspreehenden (~-Disulfosaure. 

Ein anderer, 8ehr nahe verwandter Farbstoff, ebenfalls mit Ponceau RR 
bezeichnet, ist folgender: 

[C6H2'(CHaMC2H5)2'N = N'ClOHiOH)(SOaNa)2] 
Aethyl-xylol-azo-p-naphthol-a-disulfosaures Natrium. 

Ponceau 3 R (M. L. & B.). 
[C6H2(C2H5)(CHa)2'N = N'CIOHiOH)(SOaNa)2] 
Aethyl-dimethyl-azo-f/-naphthol-disulfosaures Natrium. 

POIlceau 3 R (B. A. S. F.). 
[C6H2(CHah'N = N'ClOHiOH)SOaNa)2] 

PseudO-Cllmol-azo-f/-naphthol-disulfosaures Natrium. 

POllceau 4 R (M. L. & B.). 
[C6H2(CHa)a'N = N'CIOHiOH)(SOaNa)2] 
Cumol-azo-f/-naphthol-disulfosaures Natrium. 

386. EchtbraUll (M. L. & B.). 
[(SOaNa)C6H2(CHa)2'N = N'C10H6(OH)] 

a-N aphthol-azo-xyol-sulfosaures Natrium. 

Echtroth (B. A. S. F.). 
[(SOaNa)ClOH6'N =N'C10H6(OH)] 

fI-N aphthol-azo-naphthalen-sulfosaures Natrium. 
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Diesel' Farbstoff wird auch Roccellin (Poirrier), Orsclllin No.3, Rubidin, 
Rauracienne etc. genannt. Derselbe giebt kein brill antes , abel' doch ein 
durch Fiille del' Farbe ausgezeichnetes Roth und ist, in Gemeinschaft mit 
anderen sauren Farbstoffen angewendet, zur Erzeugung zusammengesetzter 
Nuancen yon grossem Nutzeu. 

387. Echtbraun (B. A. S. F.). 
[(NH2)ClOH6'N = N'C lOH5(OH)(SOaNa)] 

ct-N aphthylamin -azo-a:-naphthol-sulfosaures N atri UlU. 

Crocelll 3 BX (F. Baycr & Co.). 
'i 

[(SOaNa)ClOH6'N = N'ClOHoC°H)(SO;Na)] 
Naphtlmlin-natrium-sulfonat-azo-{3-naphthol-natrium-ct-sulfonat. 

388. Bordeauxroth B (M. L. & B.). 
" [CloHiN = N'ClOH4(OH)(Sci;Na)] 

ct-N aphthalin-azo-{3-naphthol-ct-disulfosaures Natrium. 

Diesel' Farbstoff heisst auch Bordeaux R. Wil'd dem Fal'bebad fUr 
Wolle Alaun zugesetzt, so wil'd die Fal'be dadurch oft sehr ungleichmassig. 

Echtroth B (B. A. S. F.). Diesel' Fal'bstoff ist mit dem letztange
fiihrten isomer und ist das Natriumsalz del' entsprechenden ,8-Sulfosaure. 
Es schein en demselben auch die Namen Bordeauxroth R (M. L. & B.) 
und Bordeaux G beigelegt zu werden. 

Krystallponceau 6 R (1.. Cassella & Co.). Diesel' Farbstoff ist 
ebenfalls isomer mit Bordeauxroth B, als Natriumsalz del' entsprechenden 
r-Disulfosaure. 

Amaranth (M. 1.. & B.; 1.. Cassella & Co.). 

[(SOaNa)ClOH6'N = N'ClOHiOH)(SOaNa)2] 
N aphthalinsulfosaures N atrium-azo-{3-naphthol-disulfosaures Natrium. 

Neucoccin (M. L. & B.); Eclttl'otl. D (D. A. S. F.). Diese Farb
stoffe sind mit dem letztgenannten isomer. 

Brillantponceau 4 R (L. Cassella & Co.). Diesel' Farbstoff ist 
ebenfalls isomer mit Amaranth als Natriumsalz del' entsprechenden 
r-Disulfosau1'e. 

POllceau 6 R (M. L. & B.). 
[(SOsNa(ClOH6'N = N'ClOHa(OH)(SOsNa)s] 

N aphthalinsulfosaures K atri\lm-a~o-{3-naphthol-tri-sulfosaures Natrium. 

389. Anisolroth (B. A. S. F.). 
[C6HiOCHs)'N = N'ClOH5(OH)(SOsNa)] 

Anisol-azo-,j-naphthol-su]fosaures Katrium. 

Phelletolroth (B. A. S. F.). 
a 

[C6HiOC2H5)'N =N'ClOHiOH)(SO-;Na)2] 
Phenctol-azo-{3-11aphthol-ct-disulfosaures Katrium. 

Diesel' Fa1'bstoff wi1'd auch Coccinin genannt (M. L. & B.). 
COCCillill B (M. L. & B.). Diesel' Farhstoff ist dem 1etzte1'en nahe 

ve1'waudt als co1'1'espondi1'ende Methyl-p - c1'esyl- C6Hs(OCHs)(CHa) -ve1'
bin dung. 
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390. BrillalltcroceYll JU (L. Cassella & Co.). 
[C6H5'N = N'C6H4'N = N'ClOH4(OH)(SOaNa)2] 

Benzol-azo-benzol-azo-;,/-naphthol-y-disulfosaures Natrium. 
POllCeaU S (Act.-Ges., Berlin). Dieser Farbstoff ist mit dem letzt

angefiihrten isomer. 
POllceau 5 R (M. L. & B.). 

[C6H5'N = N'C6H4'N = N'CloHa(OH)(SOaNa)a] 
Benzol-azo-benzol-azo-;,/-naphthol-trisulfosaures Natrium. 

391. Biebricher Scharlach (Kalle & Co.). 
[(SOaNa)C6H4'N = N'C6Ha(SOaNa)'N = N'ClOH5(OH)] 

;'/-N aphthol-azo-sulfosaures N atrium-benzol-azo-benzol-sulfosaures Natrium. 

Dieses ScharIach ist identisch mit dem Kaiser-ScharIach (F. Bayer & Co.). 
Echtpollceau (B. A. S. F.). 

[(SOaNa)C6H4'N = N'C6H4'N = N'C10H5(OH)] 
;'/-N aphthol-azo-benzol-azo-bp,nzol-sulfosaures N atri um. 

392. CroceYllscharlach 3 B (C. Bayer & Co.). 
4 (L 

[(SOaNa)C6H4'N = N'C6H4'N = N'C10H5(OH)(SO-;Na)] 
Benzol-natrium-p-sulfonat-azo-benzol-azo-;,/-naphthol-natrium-a-sulfonat. 

CroceYllscharlach 7 B (F. Bayer & Co.). 

[(SOaNa)C6Ha(CHa)N = N'C6HaCCHa)'N = N'ClOH5(OH)(SOaNa)] 
Toluol-natrium-p-sulfonat-azo-toluol-azo-;,/-naphthol-natrium-a-sulfonat. 

POllceau SS (Act.-Ges., Berlin). Dieser Farbstoff ist isomer mit dem 
letztgenannten. Eine Mischung von Xylidinponceau und Saurefuchsin soIl 
unter demselben Namen verkauft werden. 

393. Naphtholschwarz (L. Cassella & Co.) ist das Product der Ein
wirkung von Diazoazonaphthalinsulfosaure auf Naphtholmonosulfosaure. Die 
Nuancen, die man damit auf Wolle erhalt, schwanken von einem matt en 
Blau bis zu einem tiefen Blauschwarz (8 Pro cent des Farbstoffes). Farben 
der Wolle wie mit den anderen sauren Azofarbstoffen oder mit Zusatz von 
Natriumbisulfat. Die Nuance des Schwarz lasst sich durch Zusatz anderer 
Azofarbstoffe zum Farbebad beliebig modificiren. Hellere Nuancen fallen 
leicht ungleichmassig aus. 

Wollschwarz (Act.-Ges., Berlin; B. A. S. F.), das Product der Ein
wirkung von Diazoazobenzoldisulfosaure auf p-Tolyl-p'-Naphthylamin erzeugt 
ahnliche Nuancen wie das Naphtholschwarz. Die Anwendung ist die namliche. 

394. Anu'endung der Oxy-azofarben auf Baumwolle. Behandeln der 
Baumwolle 1/4- 1/2 Stun de in einer kalten Losung von zinnsaurem Natron von 
4-5,5° B., Auswinden und Einlegen in eine kalte Alaunlosung von 2,5-4° B. 
auf eine Viertelstunde. Auswinden und Farben, ohne vorher zu waschen, 
bei 45-50 ° C. in einer concentrirten Losung des Farbstoffes mit Zusatz 
von 5-10 Pro cent Alaun. Auswinden und Trocknen, 0 h n e z u was c hen. 
Die Farbe halt selbst das Was chen mit Wasser nicht aus. Man kann 
die Baumwolle zuerst auch mit TiirkischrothOl anstatt mit Zinnoxyd prli
pariren und daranf auf die angegebene Weise farben. 

Eine bemerkenswerthe Methode, mit dies en Farbstoffen auf Baumwolle 
echte Farben zu erhalten, ist die von GrassIer und Anderen patentirte. 
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Die fUr Wolle und Seide benutzten Farbstoffe sind die Alkalisalze 
von complex en Sulfosauren und werden in einer kalten, alkalischen Losung 
durch gegenseitige Reaction von Azoverbindungen auf Phenole dargestellt. 

Del' erhaltene Farbstoff ist !Oslieh, wenn entweder die Azoverbindung 
odeI' das Phenol odeI' beide in Form von Sulfosauren yol'kommen; ist 
dies nicht del' Fall, so ist del' Farbstoff un!Oslich. 

Solche unlosliehe Fal'ben Mnnen sofort auf die Baumwollfasel' nieder
gesehlagen werden, dadurch, dass man letztere zuerst mit einer kalten 
Losung des Phenols siittigt, .auswindet und endlieh in cine Losung del' 
Azoverbindllng einlegt. 1m praktischen Verfahren wird nochmals in die 
Phenollosung eingelegt, ausgewunden, gewasehen und leicht geseift, urn lose 
anhangenden Fal'bstoff zu entfernen. 

Etwas lebhaftere und vollere Farben werden auch erhalten, wenn 
man die Baumwolle yorher mit TurkischrothOl praparirt. Wegen del' Un
bestandigkeit del' Losungen del' Diazoverbindungen durfen solehe Losungen 
nul' kurze Zeit VOl' deren Gebrauch bereitet werden. 

Die auf diese Weise auf del' Baumwolle erzeugte Farbe halt das 
Waschen mit Wasser und sogar mit Seifenlosungen aus, russt abel' leicht 
ab; dieselbe widersteht auch dem Einfluss des Lichtes ziemlich gut. 

Folgende Gleichung zeigt beispielsweise die Bildung des Xylidinroths 
bei dies em Verfahren: 

C6Ha(CHa)2'N: N'Cl + C1oH7'ONa = C6Ha(CHa)z'N: N'C10H60H + NaCl 
Diazo-xylol-chlorid. (X-N aphthol-Natrium. Xylidinroth. 

Anwendung aUf Wolle. Farben mit 1-2 Procent Farbstoff mit Zu
satz von 2 - 4 Pro cent Sehwefelsaure von 66 0 B. und 15 - 30 0 Procent 
Natriumsulfat. Einlegen del' Wolle bei 40-50° C., al1mahliches Steigern 
del' Temperatur im Laufe einer Stun de auf 100 0 C. und Kochen wahrend 
einer Viertelstunde. 

l\lehrere del' Farbstoffe geben lebhaftere Farben, wenn man die 
Schwefelsaure durch 5-10 Proeent Alaun odeI' 5-10 Pro cent Chlorzinn
!Osung von 54 0 B. ersetzt. 1\1an hat dabei immer darauf zu aehten, das 
Bad sauer zu machen, damit sieh die volle Farbekraft entwickeln kann; 
soUte sieh eine Neigung zu unregelmassiger Farbung zeigen, so hat man 
die Temperatur sehr langsam zu er11011en. 

Anwendung auf Seide. Farben in einem sehwaeh mit Sehwefelsaure 
angesauerten Bade, das Bastseife enthlilt. 

d) Farbstoife, die sich vom Benzidin ableiten. 

Die dureh Diazotirung des Benzidins und seiner Homologen und Ein
wirkung del' so erhaltenen Tetrazoverbindungen auf aromatisehe Amine und 
Phenole erhaltenen Farbstoffe zeiehnen sieh sammtlieh dureh ihre merk
wurdige Eigensehaft aus, die Pflanzenfaser direct ohue vorhergehendes 
Beizen zu farben. Die so erhaltenen Farben sind in del' Regel eeht gegen 
Seife, die meisten widerstehen abel' del' Einwirkung des Liehtes nieht gut. 
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W olIe lasst sich in einem neutral en, Seide in einem am besten leicht mit 
Essigsaure angesauerten Bad e farben. Die Farbstoffe eignen sich daher 
vorziiglich zum Farben gemischter Gewebe (BaumwolIe und Wolle, Baum
wolle und Seide). 

395. Congoroth (Act.- Ges., Berlin; B. A. S. F.; Leonhardt & Co.) 

{ 
?6H4:~ = ~:CloH5(NII2)(S03Na) 
C6H4 N = N CloH5(NH2)(S03Na) 

Tetrazo-diphenyl-dinaphthylamin -disulfosaures Natrium. 

Diesel' Farbstoff ist von grossem N utzen beim Farben gemischter Waaren aus 
Baumwolle und Wolle und giebt eine lebhafte Scharlachfarbe, die sich 
gegen kochende SeifenlOsung ziemlich echt zeigt, nicht abel' gegen Licht. 
Die Farbe ist auch sehr empfindlich gegen Sauren; Spuren einer l\iineral
saure geniigen, dieselbe in Elau zu verwandeln. Das urspriingliche Roth 
wird durch Was chen mit Seife odeI' schwachen Alkalien wieder hergestellt. 

Anwendung auf Baumwolle. Farben bei 100 0 C. in einem neutralen 
odeI' in einem durch Zusatz yon Seife schwach alkalisch gemachten Bade; 
Waschen und Trocknen. Eine viel lebhaftere Farbe erMlt man, wenn man 
die Baumwolle vorher mit Zinnchlorid odeI' noch bessel' mit Tiirkischl'othOl 
und schwefelsaul'er Thonerde beizt. 

Anwendung auf Wolle und Seide. Farben in einem neutl'alen Bade 
odeI' in einem solchen, dem ein wenig Seife zugesetzt ist. 

396. Benzopurpurin (F. Bayer & Co.) . 

. { ?7H6'N . N'CIOHij(NH2)(S03Na) 

C7H6 'N = N'CIOH5(NH2)(S03Na) 
Tetrazo-ditolyl-dillaphthylamin-disulfosaures Natrium. 

Diesel' Farbstoff findet Anwendung auf die vel'schiedenen Fasern auf diesellbe 
Weise wie das Congoroth, mit dem er in naher chemischer Vel'wandtschaft 
steht. Derselbe erzeugt eine lebhafte Scharlachfarbe, die ziemlich seifenecht 
und gegen das Licht, besonders abel' gegen Sauren, weniger empfindlich ist 
als das Congoroth. Die Farbe wird von verdiinntel' Essigsaure nieht ange
griffen. Del' beste Zusatz zum Fal'bebad ist phosphorsaul'es N atron, statt 
dessen man abel' auch Seife oder kieselsaures Natron yerwenden lmnn. 

397. Benzopurpurin 4 B (Bayer & Co.; B. A. S. F.; Leonhardt & Co.) 
giebt ein blaustichigeres Roth als Benzopurpurin. 

Congocorillth und Deltapllrpuriu gehOren derselben Reihe yon Farb
stoffen an und werden auf dieselbe Weise angewendet. 

398. Azoblall (F. Bayer & Co.). 

{ ?7H6:~ = ~'.CloH5(OH)(S03K) 
C7H6 N = N C1oH5(OH»S03K) 

Tetrazo-ditolyl-;'J-naphthol-disulfosaures Kalium. 

Dies ist del' erste bisher vorgekommene b I a u e Farbstoff del' Azoreihe, del' 
die Eigenschaft besitzt \ vegetabilische Fasern ohne Hilfe von Beizen zu 
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farben. Derselbe erzeugt eine matte rothlichblaue Farbe, eeht gegen Seife 
und concentrirte :Mineralsauren, und ziemlich echt gegen das Licht. 

Die Anwendung dieses Farbstoffes auf die verschiedenen Fasern ist 
dieselbe wie die des Congoroths oder des Benzopurpurins. 

399. Bellzoazurill. {C6H3(OCH3)'N = N'ClOH5(S03Na)(OH) 
(F. Bayer & Co.) I 

C6H3(OCHs)'N = N'C10H5(SOsNa)(OH) 
Tetrazo-di phenyl-dinaphtol-sulfosaures Natrium. 

Dieser blaue Farbstoff hat das Azoblau schon fast ganzlich verdrangt. Das 
damit erhaltliche Elau zeichnet sich durch seine grtissere Flille und SchOn
heit der Farbe aus, welch letztere einem Indigoklipenblau sehr ahnlich ist. 
Anwendung wie Benzopurpurin. 

400. Chrysamill (F. Bayer & Co.). 
J ?6H4'N = N'C6Hs(OH)(COONa) 

\ C6H4 'N = N'C6H3(OH)(COONa) 
Tetrazo-di phenyl-diphenol-a-carbollsaures N atrinm. 

Dieser Farbstoff farbt die vegetabilischen Fasern ohne Hilfe einer Beize 
auf dieselbe Weise wie Congoroth, Benzopurpurin und Azoblau. 

Die in einem kochenden Seifenbad auf Baumwolle erhaltene Farbe 
ist ein sehr lichtechtes Schwefelgelb; die Farbe ist auch echt gegen Essig
saure, nicht aber gegen Mineralsauren. Besonders empfindlich ist das 
Chrysamin gegen Kupfersalze, welche die Farbe leicht in Orange ver
wandeln. Kupferne Gefasse soUten daher beim Auflosen, sowie beim Farben 
nicht verwendet werden. 

Cllrcllmill S, Hessisches Gelb (Leonhardt & Co.) sind ebenfalls 
gelbe, dieser Reihe angehorige Farbstoffe, deren Anwendung auf Baum
wolle etwas von derjenigen des Chrysamins abweicht. Dieselben sollen 
namlich am besten in einem schwachen, mit Essigsaure angesauerten und 
ziemlich stark mit Kochsalz versetzten Bade farben. 

401. Bemerkenswerth ist das in neuester Zeit in den Handel ge
kommene P rim u lin (Brook, Simpson & Spiller). Dieser Farbstoff, der 
seinem Verhalten nach jedenfalls auch diesel' Reihe angehOrt, farbt auf 
Baumwolle oder Wolle direct ein schOnes Schwefelgelb. Wird die auf diese 
Weise gelb gefarbte Faser durch eine mit Schwefelsaure oder Salzsaure 
angesauerte Losung von Natriumnitrit gezogen, gewaschen und sodann 
durch alkalische Losungen der Naphthole odeI' del' Naphtholsulfosauren 
gezogen, so erMlt man schone seifenechte (auch lichtechte?) Nuancen von 
Scharlach, Orange etc. Diese FarLen lassen sich nicht nur auf Baumwolle 
und Wolle allein, sondern auch auf gemischten Geweben erzeugen. 

Einige der BenzidinfarLstoffe geben mit den basischen Theerfarben 
unlosliche Niederschlage. Diese Eigenschaft kann leicht dadurch zu Nutzen 
gezogen werden, dass man Baumwolle merst mit Chrysamin etc. vorfarbt 
und sodann durch kalte Losungen der basischen Theerfarben (Fuchsin, 
Malachitgriin etc.) zieht. Auf diese Weise lassen sich zahlreiche Nuancen 
erhalten. 
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Unzahlige :M:ischfarben lassen sich sowohl auf Baumwo11e a11ein, als 
auch auf gemischten Geweben durch zweckentsprechende l\1ischung der rothen, 
blauen und gel ben Farbstoffe dieser Reihe hervorbringen. 

Bie Bader werden durch Baumwo11e nicht erschopft und sol1ten auf
bewahrt werden. In der Regel ist es nothwendig, um den vo11en Farbe
effect zu erhalten, die Bader so concentrirt als moglich zu halten. 

xx. Anthracen - Farbsto:ffe. 

402. Alizarin [C14H60 2(OH)2]. Dieser werthvo11e Farbstoff, der 
friiher nur als eine aus del' Krappwurzel erhaltliche 8ubstanz bekannt 
war, wird jetzt ausschliesslich aus dem Kohlentheerproduct Anthracen 
dargeste11t. 

Das Alizarin ist del' beste Typus derjenigen Farbstoffe, die nul' mit 
Hilfe einer Beize farben und die je nach del' angewandten Beize ver
schiedene Farben hervorbringen (polygenetische Farbstoffe). Das Alizarin 
selbst hat wenig odeI' keine Farbekraft, da dasselbe zu den vegetablischen 
Fasern gar keine Affinitat zeigt und del' thierischen Faser nul' eine verhaltniss
massig fliichtige orangebraune Farbung mittheilt. Das Alizarin besitzt abel' 
die werthvo11e Eigenschaft, in V rTbindung mit vielen :M:eta11oxyden ver
schieden gefarbte, unlOsliche Niederschiage oder Lacke zu bilden, und 
hierauf griindet sich dessen niitzliche Anwendung beim Farben. Die Ver
bindung des Alizarins mit Thonerde ist roth, mit Zinnoxyd orange, mit 
Chromoxyd bordeauxbraun und mit Eisenoxyd violett. AIle mit diesen 
Beizen auf den Gespinnstfasern erzeugten Farben sind ausserordentlich echt 
in Bezug auf Licht, Kochen mit Seifeniosungen, Walk en etc. 

8ehr nahe verwandt mit Alizarin sind foigende Farbstoffe: Iso -
purpurin oder An t h rapurpuri n, F la vopurpuri n und Purpurin, 
C14H50 2 '(OH)3' Die :M:ethoden ihrer Anwendung sind der mit Alizarin be
folgten so ahnlich, dass dieselben nur da besonders angefiihrt werden 
sollen, wo sich ein verschiedenes Verhalten einstellt. Diese Farbstoffe 
kommen sowohl getrennt, als auch in verschiedenen Verbaltnissen mit ein
ander gemischt in den Handel, wobei jeder Fabrikant den verschiedenen 
Qualitaten und :M:ischungen seine eigene Marke beisetzt. Del' Einfachheit 
wegen ist es iiblich, dieselben sowohl getrennt ais gemischt unter dem 
gemeinschaftlichen Namen "Alizarin" zu verkaufen. 

Diejenigen Sorten, welche ganz oder zum grossten Theil aus Alizarin 
bestehen, sind unter dem Namen blaustichiges Alizarin bekannt, 
wahrend diejenigen Sorten, in denen Flavopurpurin odeI' Isopurpurin Yor
herrscht, gel b s tic h i g e sAl i z a r i n genannt werden. Diese Benennungen 
sind aus dem Umstande hervorgegangen, dass die ersteren Sort en auf mit 
Thonerde gebeizter Baumwolle eine carmoisinrothe oder blaulichrothe Nuance 
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hervorbringen, wahrend die letzteren eine scharlachrothe odeI' gelbe Nuance 
von Roth erzeugen. 

Anwendung aUf Baumwollc. Das Alizarin dient hauptsachlich zur 
Erzeugung des brillanten Tiirkischroth, das unter dem Artikel Krapp 
schon erwahnt worden ist. Dasselbe hat den Krapp und dessen kaufliches 
Praparat Garancin in der Tiirkischrothfarberei ganzlich verdrangt, da die 
dadurch hervorgebrachten Farben viel feuriger, ebenso echt und weniger 
kostspielig sind. 

Die Tiirkischrothfarberei hat ihren Ursprung wahrscheinlich in Indien. 
Schon in friiher Zeit wurde dieselbe in die Tiirkei eingefiihrt und daher 
del' Name; ungefahr in del' Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurde 
damit auch in Frankreich angefangen. 

Seit del' Veroffentlichung des Verfahrens durch die franzosische 
Regierung im Jahre 1765 ist die Tiirkischrothfarberei in ausgedehnter 
Weise in del' Schweiz, in Deutschland und in Grossbritannien ausgeiibt 
worden. Gegenwartig sind die bedeutendsten Sitze diesel' wichtigen Industrie 
Vale of Leven bei Glasgow und Elberfeld. 

Zahlreiche Abanderungen und Verbesserungen sind allmahlich eingefiihrt 
worden, so dass die Kunst des Tiirkischrothfarbens gegenwartig einen 
sehr hohen Grad der Vollkommenheit erreicht hat. AIle Einzelheiten 
des gegenwartigen Verfahrens sind wahrend einer langen Reihe von Jahren 
empirisch bestimmt worden, und die erfolgreiche Erzeugung des besten 
Tiirkischroth hangt von deren genauer Ausfiihrung abo 

Die Baumwolle wi I'd tiirkischroth gefarbt in der Form von Garn oder 
Zeug. Das Verfahren beim Gar n farben scheint seit del' Zeit, da del' 
Krapp als Farbstoff dazu gebraucht wurde, wenig Veranderung erfahren zu 
haben, und das jetzige Verfahren kann daher als Muster fill' die alteren 
Methoden gelten. Dasselbe kann mit dem Namen Emu 1 s ion s - oder 
Wei s s bad vel' fa h l' en bezeichnet werden. 

Die jetzt befolgte Methode, baumwollenes Z e u g tiirkischroth zu farben, 
ist in den ersten Stufen del' Operation urn ein Namhaftes verschieden von 
del' beim Garnfarben befolgtel1 Methode und ist nach dem Namen des 
Erfinders als S t e i n e 1" S Vel' fa hI' e n bekannt. Praktische Schwierig
keiten haben die Anwendung diesel' verbesserten Methode bei11l Garnfarben 
verhindert. 

Es giebt abel' eine dritte Methode des Tiirkischrothfarbens, die sowohl 
auf Gewebe, als auf Garn anwendbar ist. Diese in neuester Zeit eingefiihrte 
Methode kann das T ii I' k i s c h l' 0 tho 1 v e r fa h l' e n genannt werden. Es 
ist nicht un11loglich, dass durch dieses Verfahren odeI' eine Modification 
desselben die anderen allmahlich ganzlich verdrangt werden; gegenwartig sind 
abel' noch aIle drei Methoden im Gebrauch. 

403. Weissbadverfahren beim JNirbell von 500 Kilo Gam 
auf Tiirkischroth. Die einzelnen Strahne ungebleichten Garnes, aus 
denen jeder Strang besteht, werden lose zusa11l11lengeheftet 11littelst eines 
kurzen Stiickes Baumwollenschnur, urn einer Verwickelung wahrend der ver-
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schiedenen Operationen vorzubeugen. Die Enden del' Schnur werden eben
falls ein- odeI' mehrere Male verkniipft, urn die verschiedenen Partien 
spater erkennbar zu machen. 

Erste Operation: Abkochen. Abkochen des Garnes wahrend 6-8 Stunden 
mit einer Losung von kohlensaurem Natron von 0,7 0 B., gutes Auswaschen 
mit Wasser, Qlletschen und Trocknen in einem Of en bei 55-60 0 C, 

Zweite Operation: Erste Grooemulsion. Diese Emulsion (S. 161) be
steht aus 75 Kilo OlivenOl, 8 Kilo Excrementen von Schafen oder Hind
vieh, circa 1000 Liter Wasser und der nothwendigen Menge einer concen
trirten Losung von kohlensaurem Natron, urn das Ganze auf 1,4 0 B. zu 
bringen. 

Fig. 86. Auswindemnsclline filr Tilrki.chrotbgarn. 

Behandeln del' Garnstrahne einzeln in diesel' Emulsion bei ciner 
Temperatur von 30--48 0 C. bis zur vollsHindigen Sattigung (etwa eine 
halbe Minute) und moglichst gleichmassiges Auswinden. Diese Operation 
nennt man gewohnlich "Einweichen". (Eng!. tramping; franz. tremper.) 

Fig. 86 ste1lt eine vortreffliche Auswindemaschine dar mit dem Ab
hebebrett, verfertigt von del' }<'irma Duncan Stewart & Co., Glasgow, welche 
in mehreren Etablissements eingefiihrt ist. 

Dieselbe besteht aus zwei grossen Scheiben, die sich urn einen gemein
schaftlichen Wellbaum drehen. Am Umfang jeder Scheibe befinden sich 
an entsprechenden Punkten mehrere grosse eiserne Haken, die mit 
Federn, Kammradern und Streckwerk so verbunden sind, dass die Haken 
auf der einen Scheibe sich urn ihre Achsen drehen konnen, wahrend sich 
beim Drehen der Scheiben zugleich die Haken derselben nach innen 
drehen. Die Garnstrahne werden mit del' Hand gehOrig in del' Emulsion 
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bearbeitet und sofort zwischen ein Paar Haken an diese eingehiingt. Wah
rend die Scheiben eine Viertelsumdrehung machen, drehen sich die Haken 
urn ihre Achsen, wodurch ein Ueberschuss von Fliissigkeit aus den Strahnen 
ausgewunden wird; wahrend der folgenden Viertelsumdrehung drehen sich 
die Haken wieder auf und die Strahne werden am entgegengesetzten Ende 
der Maschine abgeworfell oder von zwei starken, aufrechten Staben abge
stossen. 

Fig. 87 stellt eine Einweichmaschine von A. Weser, Elberfeld dar. 
Dieselbe fiihrt sowohl das Einweichen als das Auswinden aus; Hand
arbeit ist nur beim Einhiingen und Wegnehmen der Garnstrahne noth
wen dig. Die Maschine besteht im Wesentlichen aus dem Trog E fiir 

Fig. 87. Einweichmaschine fiir Tiirkischrotbgarn. 

die Fliissigkeit, iiber welchem die Rolle B, sowie die lose Rolle A ange
bracht sind, iiber welche die Strahne eingehiingt werden. D ist ein 
L formiger Arm, dessen horizontaler Theil innerhalb der Strahnschlinge 
durchgeht und die Strahne in die Fliissigkeit eintaucht. c ist ein eiserner 
Cylinder, der sich gegen B alldriickt und dazu dient, das Garn mit der 
Losung zu impragniren. 

Die verschiedenen Bewegungen der Maschine sind regelmassig und 
automatisch. Der Garnstrahn' wird iiber die Rollen A und B gehangt, wenn 
der Arm D horizontal steht; der letztere fallt sofort und taucht das Garn 
in die 1!'liissigkeit, wahrend die Rollen sich auf kurze Zeit drehen. Der 
Arm D nimmt hierauf wieder die horizontale Lage an, die Rolle B hort 
auf zu rotiren, die Rolle A windet den Strahn zuerst auf, dann ab, worauf 
derselbe abgenommen wird. 
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Bei jeder del' obigen .Maschinen findet das Einweichen des Garnes 
continuirlich statt. 

Die praparirten Strahne werden aufeinander geschichtet, wahrend del' 
Nacht (resp. 12-20 Stun den) liegen gelassen und hierauf in einem Of en ge
trocknet. Bei diesel' Operation wird die Temperatur aUmahlich auf 55 
bis 60 0 C. erhOht und diese wahrend zwei Stun den beibehalten . 
.Man darf nicht vergessen, den wahrend del' ersten Zeit des Troclmens 
entwickelten Dampf entweichen zu lassen, da im UnterlassungsfaUe das Gam 
geschwacht wird. 

Dritte und vierte Operation: Zweite und dritte Grunemttlsion. Es sind 
dies fast genaue Wiederholungen del' zweiten Operation; die angewendete 
Flussigkeit wird besonders und aus denselben Bestandtheilen in proportio
Imler .Menge wie vorher zubereitet. Del' einzige Unterschied besteht darin, 
dass es nicht nothig ist, das Garu wahrend del' Nacht aufgehauft liegen 
zu lassen; anstatt dessen wird dasselbe, wenn kein Regen faUt, an Zinn
staben aufgehangt und wahrend 2-4 Stun den VOl' del' Ofenhange del' freien 
Luft ausgesetzt. 

Nach dem Of en hang en ist das trockene Garn offenbar mit kohlensaul'em 
Natron durchdrungen, und da es von grosser Wichtigkeit ist, dass aUe 
Flussigkeiten das anfangliche specifische Gewicht beibehalten, so lasst man 
die beim Auswinden del' Stralme ausgepresste Flussigkeit nul' bei del' 
zweiten Operation in den Einweichtrog zuruckfliessen; bei del' nachfolgenden 
Operation wird dieselbe besonders aufgefangen und, wenn nothwendig" VOl' 
deren weiterer Benutzung mit Wasser verdunnt. 

Die .Menge des verbrauchten Oeles betragt ungefahr 30 Procent des 
Garngewichtes, wovon abel' nul' ein Theil auf del' Faser fixirt wird. 

Fiinfte, sechste, siebente wnd achte Operation: Erstes, zweites, drittes und 
viertes Weissbad. Die dabei angewendete Flussigkeit ist einfach eine Visung 
von kohlensaurem Natron von 0,7 0 B.; nach kurzer Behandlung des Garnes 
in derselben verwandelt sie sich abel' wegen des von del' Baumwolle abge
streiften Oeles nothwendigerweise in eine Emulsion, abgesehen davon, dass 
die Flussigkeit auch die bei ahnlichen Operationen mit vorher behandelten 
Garupartien ubrig gebliebene und ausgepresste Flussigkeit enthalt. 

Das Garu wird in del' Flussigkeit eingeweicht, ausgewunden, del' {reien 
Luft ausgesetzt und in del' Echthiinge getrocknet, wie bei den friiherell 
Operationen. 

Nettnte Operation: Einweichung. Einweichen des Garnes wahrend 20 -24 
Stunden in Wasser bei 55 0 C.; gutes Auswaschen und Trocknen in del' Echt
hiinge bei ungefahr 60 0 C. Enthalt das Garn viel nicht modificirtes Oel, 
so kann eine Losung von kohlensaurem Natron von 0,35 0 n. benutzt 
werden; in diesem Falle ist VOl' dem Was chen etc. ein zweites Einweichen 
wahrend zwei Stunden in lauwarmem ·Wasser nothwelldig. 

Zehnte Operation: Sumachiren odeI' Galliren. .Man bereitet eine Ab
kochung von Sumach, indem man 60 Kilo des besten Blattersumachs etwa 
eine halbe Stunde mit genugendem Wasser kocht, urn die kaIt filtrirte Losung 
auf lOB. zu bringen. Das in del' Echthange getrocknete Garn wird noch 
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warm in grosse Gefasse dieser Abkochung gebracht und zwar so warm, als 
die Arbeiter, die das Garn gewohnlich mit blossen Fiissen unter die Ober
fiache der Fliissigkeit press en , es aushalten Mnnen (40-50 0 C.). Nach 
4-6stiindigem Liegenlassen wird die Losung abgezogen und der Ueber
schuss von Fliissigkeit mittelst einer Centrifuge aus dem Garn entfernt. 

Elfte Operation: Beizen oder Alauniren. Man bereitet eine basiscbe 
Losung von Alaun, indem man vier Gewicbtstheile gewohnlicben Krystallalaun 
in warmem Wasser auflost und wenn die Fliissigkeit beinabe kalt geworden, 
nach und nach einen Gewichtstbeil einer kalten Losung von krystallisirter 
Soda dazu setzt. Die Losung wird auf 5 0 B. gebracbt. Zuweilen macht man 
einen ferneren Zusatz von 150 
bis 200 Cubikcentimeter "Roth
beize" von 10,6 0 D. und 5-7 
Gramm Zinnsa1z (SnC12) pro 
Kilo A1aun; doch ist dies nicht 
wesentlich. Das sumachirte Garn 
wird in der A1aun1osung bei 
einer Temperatur von 40 bis 
50 0 C. eingeweicbt und darin 
24 Stunden liegen ge1assen. 
Dann wird es gut ausgewascben, 
und das Wasser wird mittelst 
Centrifuge entfernt. 

ZW6lfte Operation: Fiirben 
ocler Krapp en. Farben mit 
150 -180 Gramm Alizarin 
(10 procentig), 30 Gramm ge
mahlenem Sumach und ungefahr 
300 Gramm Ochsenblut pro 
Kilo Baumwollgarn. Enthalt 
das Wasser wenig oder keinen 
Kalk, so wird auch noch Kreide-_lkJLn~~?~4~~F~~~~\F 
pulver im Verhaltniss von 1 
Procent des Gewichtes des an- Fig. 88. ScbonungskesseJ (Querscbnitt). 

wandten Alizarins zugesetzt. 
Das Garn wird in die kalte Losung eingefiihrt, die Temperatur im Laufe 
einer Stun de allmablich auf 100 0 C. erhOht und das Kochen 1/2-1 Stunde 
fortgesetzt. Nach dem Farben wird das Garn gewaschen, doch ist dies 
nicbt abso1ut notbwendig. 

Dreizehnte Operation: Erste SchOnung (Aviviren). Abkocben des Garnes 
wahrend vier Stun den bei 3 - 4 Pfund Druck mit ungefahr 30 Gramm 
Krystallsoda und 30 Gramm Pa1mseife pro Kilo Garn, in einer geniigenden 
Menge Wasser aufgelOst. Nacbher Auswaschen. Der zum Abkochen 
benutzte, in Fig. 88 und 89 abgebildete SchOnungskesse1 hat eine abnlicbe 
Einrichtullg wie ein gewohnlicber Bleichkessel mit Niederdruck, ist aber 
von Kupfer, anstatt von Eisen. A stellt das Garn dar; B den Deckel mit 
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Sicherheitsventil und Dampfentwickelungsrohre; eden durchlocherten Doppel
bod en; D das die Fliissigkeit yom unteren Theile des Apparates in die Hohe 

fiihrende Rohr; E die Kappe zur Vertheilnng 
der Fliissigkeit iiber das Garn; F die Ab
zugsrohre. Wahrend des Kochens wird die 
unter dem Doppelboden sich ansammelnde 
Fliissigkeit durch den Druck des Dampfes 
im Rohre D in die Hohe getrieben, aIll 
oberen Ende ausgegossen und iiber das 
Garn verbreitet. Diesel' V organg ist inter
mittirend, da nach jedem Auswurf von 
Fliissigkeit del' Druck des Dampfes unter 
dem Doppelboden erst wieder stark genug 
anwachsen muss, um das Gewicht der 
Fliissigkeitssaule im Rohre D zu iiberwinden. 

Fig. 89. Qnerschnitt der Fig. 88. Vierzehnte Operation: ZweiteSchOnung 
(Rosiren). Kochen des Garnes wahrend 

1-2 Stnnden bei 3 - 4 Pfund Druck mit einer Losung, die 25 Gramm 
PalmOlseife und 11/2 Gramm Zinnsalz pro Kilo Garn enthalt. Gutes Aus-

Fig. 90. HydronIische Presse. 

waschen und Trocknen in einem offenen Schuppen. VOl' dem Farben wird 
der grosse U eberschuss von Wasser mittelst einer hydraulischen Presse, die 
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in Fig. 90 im Verticalschuitt abgebildet ist, entfcrnt. Dieselbe bestcht aus 
einem starken, eisernen Geriist D D, mit cinem schweren, fest angc
schraubten Obcrstiick A. Ein iilmliches, abel' bewegliches Unterstiick B ist 
mit clem hydraulischen Kolben c in Verbindullg und wird durch diescn 
auf- odeI' abwarts bewcgt. Mittelst diesel' Maschine kann man eine sehr 
grosse Menge nasses Garn rasel! und griindlich auspressen. 

1m Obigen ist das "Emulsions-" oller "Weissbadverfahren", wie das
selbe gegenwartig beim Tiirkischroth - Garnfarben praktisch ausgeiibt wird, 
ziemlieh vollstandig dargelegt. Das Verfahren bosteht, wie man sieht, aus 
einer Reihe von ziemlich vielen Operation en , die in del' Regel ullgefahr 
drei Wochen Zeit in Anspruch neillnen, und obschon eine absolut be
friedigende wissenschaftliche Erklarung iiber die N atur del' chemischell 
Vorgange, die durch alle Nebenumstande des ganzen Verfahrens hervor
gerufen werden, bis jetzt noch nieht gegeben worden ist, so ist doch deren 
Charakter im Allgemeinen ziemlich gut bekannt. Del' Zweck des oft 
wiederholten Einweichens in Oelemulsion, des Trocknens an freier Luft und 
in del' Echthlinge ist, die Faser gleichmassig und durch und dul'ch mit 
Oel zu sattigen, und llieses in einer Weise zu modificiren, dass dasselbe 
von schwach alkalis chen Losungen wedel' angegriffen noch weggefuhrt wird, 
und dass es die Thonerde aus deren Losungen amieht. 

Es sind viele Sorten Od in Anwendung gebl'acht worden, lange Er
fahrung hat abel' gelehrt, dass das Olivenol die besten und zuverlassigsten 
Resultate liefert. Die bcsondere Sorte Oel (huile tournante), die dem 
Zwecke am besten entspricht, erhlilt man durch ein zweites Auspressen 
del' Oliven, nachdem diese in eine leichte Gahrung iibergegangen und in 
Iwchendes Wasscr gelegt worden sind. Dieses Oel enthlilt stickstoffhaltige 
und Extractivstoffc, welche veranlassen, dass dasselbe allmahlich ranzig wird; 
besonders bei Zutritt del' Luft zersetzt sich nlimlieh das Oe1, und ein Theil 
des Glycerins und del' Fettsauren (Margarinsaure und Oe1saure) wird frei. 
Ein Hauptmcrkmal cines gutcn, zum Tiirkischrothfarben geeignetcn Oliven
oles ist dies, dass, "cnn ein Yolumcn davon mit ungefiihr 16 Volumen einer 
Losung von koh1ensaurem Natron odeI' kohlensaul'em Kali von 2 0 B. zu
sammengeschiittelt wird, sich cine weisse, milchige Fliissigkeit, d. h. eine 
Emulsion bildet, aus del' sich das Oel selbst nacl! 12-18stiindigem Stehen
b1eiben nicht leieht abscheidet. Dasjenige Oel, welches mit del' geringsten 
Menge Soda oder Potasche die vollkommenste und permanenteste Emulsion 
bildet, ist das vorziiglichste. Diese Eigenscl!aft, Emulsionen zu bilden, 
kann indessen jedem Oel dureh Beimischung von 5-15 Proeent Oelsaure 
mitgetheilt werden. 

Die genaue K atur del' chcmisehen Veranderungcn, denen das Oe1 
wahrend des Aussetzens an del' Luft und in del' llange unterliegt, ist nicht 
bekannt. Es ist abel' wahrseheinlieh, dass sicl! das Od unter dem Einflnss 
des alkalis chen Carbonats und del' vVarme zersetzt und in del' Art oxydirt, 
dass auf del' Faser hauptsiichlich eine unlosliche Oxyole'insaure zul'iick
bleibt. Wie auch die genaue ellemisehe Zusammensetzung des modificirtell 
Oeles beschaffen scin mag, so hat dasselbe doch die Eigensehaft, Thon-

H U ill mel, F<il'berei unrl IHeidwrel. 20 
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erde zu fixiren odeI' sich damit zu verbinden, und del' so entstandene zu
sammengesetzte Korper kann sich weiter mit Alizarin zu Rothlack vereinigen. 

Die Wir!\ung des OeIes, del' schliesslich erzeugten Farbe Feuer und 
Echtheit zu verleihen, ist wahrscheinlich theilweise del' physikalischen Ursache 
zuzuschreiben, dass del' gefarbte Lack in einen durchsichtigen Oelfirniss 
eingehtillt wird, der die Farbe VOl' ausserlichen Einfilissen schlitzt. Alles 
unveranderte Oel muss VOl' dem Beizen entfernt werden (siehe Operation 9). 

Durch das Impragniren del' Baumwolle mit Gerbstoff ",ird eine weitere 
Menge Thonerde auf del' Faser fixirt und es werden dadurch tiefere und vol
lere Nuancen erhalten. Die Operation ist indessen keineswegs wesentlich, 
wie dies bei Anwendung von Garancin odeI' Krapp zu sein schien, und 
dieselbe wird in einigen Farbereien unterlassen. 

Wahrend des Liegenlassens in AlaunlOsung bildet sich mit dem modi
ficirten Oel , sowie auch mit dem etwa vorhandenen Gerbstoff eine 
unlosliche basische Alaunverbindung. Die bei dieser Operationsstufe in 
solcher Weise auf das Gewebe fixirte complexe Beize verbindet sich in 
dem darauf folgenden Farbebad mit Alizarin zu Tlirldschroth. Das ange
wendete Ochsenblut soIl durch Gerinnen des durin enthaltenen Eiweiss 
verhindern, dass sich gewisse das Alizarin begleitende Verunreinigungen auf 
del' Faser fixiren, abel' einige praktische Tlirkischrothfarber beiJaupten, dass 
sich dasselbe durch Bluteiweiss, Leim odeI' andere versuchte Ersatzmittel 
nicht ganzlich ersetzen lasse. Das Ochsenblut ertheilt in del' That del' 
Farbe mehr Feuer und Reinheit. 

Die erste SchOnung (das Aviviren) hat den Zweck, aUe librigen 
Verunreinigungen zu entfernen, welche die Beize in dem Farbebad ange
zogen haben mag, flir die aber deren Anziehungskraft viel geringer ist als 
flir Alizarin. 

Die zweite SchOnung (das Rosiren) solI nach Einigen in den schon 
ausserordentlich complexen, gefarbten Lack noch eine geringe Menge Zinn
oxyd einflihren. Andere muthmassen, dass sich einfach ein Zinnoleat bilde, 
welches in geschmolzenem Zustande sich libel' die Faser verbreite, ohne mit 
dem Rothlack eine chemische Verbindung einzugehen. Liechti hat analytisch 
bewiesen, dass bis 60 Procellt del' Fettsaure der angewendeten Seife ver
schwinden und sich auf diese Weise auf del' Faser fixiren Mnnen. 

Del' praktische Zweck dieser Operation ist, del' Farbe die grosst
moglichste Reinheit und Lebhaftigkeit mitzutheilen. 

404. Steiner's Verfahren, 500 Kilo BallIDwollzellg tiirkischroth 
zu fiirben. Der Hauptunterschied zwischen Steiner's Verfahren und dem 
oben beschriebenen Emulsionsverfahren liegt in del' Anwendungsweise des 
Oeles. Nach dem Steiner'schen Verfahren wird das Zcug in einer Ope
mtion mit der erforderlichen Menge Oel impragnirt, und zwar dureh 
Klotzen dcsselben in klarem, heissem Oel, anstatt in einer Oelemulsion, 
worauf dasselbe mehrere Mal durch schwache Losungen von Alkalicarbonat 
gezogen wird. 

Die Methode, wenn richtig angewendet, liefert eine Tlirldschrothfarbe 
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von besonderer Lebhaftigkeit und Fulle, in der That eine schonere 
Farbe, als nach der Emulsionsmethode zu erzielen moglich ist. 

Erste Operation: Bleic7wn. Die Stucke werden gut gewaschen und 
wabrend 2-3 Stunden vorerst nur mit Wasser abgekocht; sodann werden 
sie 10-12 Stunden mit 22 Liter Aetznatron von 37 0 B. abgekocht und 
gewaschen; hierauf zum zweiten Mal wahrend 10 Stunden mit 16 Liter Aetz
natron von 37 0 B. abgekocht und gewaschen und endlich auf 2 Stunden 
in Schwefelsaure von 1,4 0 13. eingelegt, gut gewaschen und getroclmet. 

Urn einer Schwachung der Faser in Folge von in dem Gewebe zuruck
gebliebenen Spuren von Saure bei der nachstfolgenden Operation vorzubeugen, 
wird das Zeug mit einer Losung von kohlensaurem N at ron von 2,7 0 B. ge
klotzt und hierauf getrocknet. 

_c::::::: 

Fig. Ul. Oelklotzmasdline. 

Zweite Operation: Oclen. Das Zeug wird in oft'ener Breite in OlivenOl 
bei einer constanten Temperatur von 110 0 C. geklotzt. 

Fig. 91 stellt den Durchschnitt einer von der Firma Duncan Stewart 
& Co. angefertigten Oelklotzmaschine dar. Dieselbe besteht aus einem 
doppelwandigen Trog, aussen Kupfer, innen Eisen, zur Aufnahme des Oeles. 
Del' Trog ist oben und unten mit einer Reihe von Rollen versehen und 
wird mit Dampf erwarmt. Oben sind zwei schwere Quetschwalzen c ange
bracht. Das Zeug wird in del' Richtung del' Pfeile durch den Apparat 
gefuhrt, nachdem dasselbe sorgfaltig ausgebreitet worden ist und etwaige 
Falten VOl' dessen Eintritt in das Oelbad mittelst del' Streckbarren A A A 

gegHittet worden sind. Beim Austritt wird das Zeug mittelst des Falters D 

lose zusammengefaltet. 
Nach dem Klotzen wird das Zeug in zehn Langen auf das Stuck 

eingetheilt und in den Trockenofen gehangt, dessen Temperatur so rasch 
wie moglich auf 70 0 C. erhoht und wahrend zwei Stun den auf diesem 
Grade beibehalten wird. 

20* 
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Dritte bis nCllntc Operation: Klotze}~ mit Socla. Klotzen des Zeuges 
sieben :Mal in offener Breite in einer Losung von kohlensaurem Natron von 
2,7 0 B. und Aufhangen im Of en , jedesmal bei einer Temperatur von 
75-77 0 C. und wahrend je zwei Stunden. 

1m Winter ,yerden die Klotzfiiissigkeiten auf 35-40 0 C. erwarmt, im 

Fig. 92. Lingsschnitt einer Sodaklotzmaschine. 

Sommer abel' bleiben dieselben immer kalt, da das Oel bei zu viel Warme 
in schadlichem :Maasse von dem Gewebe abgestreift wird. 1m Laufe del' 
regelrechten Behandlung werden die Fliissigkeiten zu wirklichen Oelemul
sionen, und unausgesetzte Sorgfalt ist nothwendig, damit deren specifisches 
Gewicht moglichst constant erhalten bleibe und schliesslich eine regelmassige, 
befriedigende Farbe erscheine. 
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Fig. 93. Horizontal- und Vertiealsebnitt des Trockenapp,mtes fur Tiirkiscbroth. 

Die Sodaldotzmascbine, angefertigt von Duncan Stewart & Co., ist in 
Fig. 92 im Langsschnitt dargestellt. Dieselbe besteht aus einem hOlzernen 
Kasten odeI' Trog A zur Aufnahme del' Fliissigkeit, del' unten und oben 
mit RoUen versehen ist. Ueber dem Troge sind zwei Paal' schwere Calandel' 
B c und D E angebl'acht. Bei F dienen cinige Streck barren zum Oeffnen 
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und Strecken des Zeugcs; Gist der Falter. Del' von dem Gcwebe beschric
bene Weg ist in der Figur durch Pfeile angezeigt. 

Wahrend des 1'rocknens im Of en entwickelt sich im Anfang viel 
Dampf, und os ist daher nothwendig, fur genugonde Ventilation zu sorgen. 
Fig. 93 zeigt den Grundriss mit den Heizrohren und den Aufriss cines 
neueren vierstOcldgen 'Iiirkischroth - Hangeapparates. A A sind gewohnliche 
Kohlenfeuer im Souterrain; die heissen Gase stromen zuerst durch Kanale 
aus feuerfestem Backstein und treten am Ende bei B in den Kamin. Del' 
obere Theil des Raumes ist mittelst eiserner Gitter in mehrere Stock
werke, c, D, E, F, abgetheilt, yon denen jedes mit einem hOlzernen Gerust 
versehen ist, das zwei iiber einander liegende, mit lmrzcn, aufrechten, 
hOlzernen pfiocken versehene, horizontale Schienen tragt. Ueber diese 
PfiCicke wird abwechselnd von rechis nach links ein Langsende des Zeuges 
fest aufgehiingt, wahrend man das andere frei herabhangen lasst. Auf diese 
Weise lasst sich jedes Stockwerk mit zwei Reihen Zeug gedrangt anfiillen, 
so dass die erhitzte Luft von unten ungehindert zwischen den Zeugfiachen 
hinsireichen kann. 

Ein Apparat fiir Gam ist almlich eingerichtet, nul' werden in einem 
solchen die Enden del' Garnstrahne von Schienen ohne pfiocke getragen. 

Eine andere Einrichtung das Garn aufzuhangell, die abel' mehr Platz 
verlangt, ist ein Ofen mit nul' einem Stockwerk. Nahe am Dache ist eine 
Amahl starker, glatter, hOlzerner Stangell angebracht, iiber welche das 
Zeug in grossen Langen bis auf einen oder zwei Fuss nahe an das Eisen
gitter uber den heissen Fluchtrohren herabhangt. 

In beiden Fallen ist durch zahlrciche Seitenfenster, die beliebig 
geoffnet oder zugemacht werden kOnnen, fur wirksame Ventilation gesorgt. 

Zehnte Operation: Einweicllen. Man sehickt das Tuch in offener Breite 
durch eine in verschiedene BehliJter eingetheilte grosse Kufe, deren Ab
theilungen oben und un ten mit Rollen versehen sind. Die e1'sten Abthei
lungen sind mit Losul1gen von kohlensaurem Natron von 0,35 0 B. gefiillt 
und auf 40 0 C. erwarmt. Die letzten enthalten nul' "!Vasser. 

Das Zeug wird hierauf gut gewaschen und im Of en hei etwa 55 0 C. 
getrocknet. 

Elfte bis vicrzehnte Operation: Beizen, Fdrben, Aviviren. Diese Ope
rationen werden genau wie beim Garnfarhen ausgefiihrt. 

Es ist zu bemerken, dass die Anzahl der Klotzoperationen in ver
diinnter Sodalosung je naeh der Menge des Oeles, die man auf dem Gewebe 
fixiren will, variirt. Ein gutes Tiirkisehroth enthiilt ungefl.ihr 10 Pro cent 
modificirtes Oel auf del' Faser. 

405. TiirkiscltrotltOl-Verfaltren beim INirbell von 500 Kilo Gal'll 
odeI' Zenp,'. Bei diesem Verfahrcn findcn die haufigen Wiederholungen, die 
Waare dureh Oelemulsionen oder N atriumcarbonatlosungen gehen zu lassen 
und dann im Of en zu trocknen, nieht statt. DasOlivenol wird durch eine 
alkalische Losung von Tii1'kischrothOl (siehe S. 161) ersetzt, mit dem nul' 
eine einzige Impragnirung mit darauf folgendem Dampfen oder Hangen 
nothig ist. 
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Erste Operation: Bleichen oder Ab7cochen. Diese ist identisch mit del' 
schon oben bei Garn und Zeug angegebenen Operation. 

Zweite Operation: Prapariren. Die trockene Baumwolle wird dureh 
Einweichen odeI' Klotzen mit einer kalten odeI' lauwarmen Losung von 10 
bis 15 Kilo neutralisirtem TiirkischrotbOl (50 procentig) pro 100 Liter 
Wasser tiichtig impragnirt. Del' Ueberschuss wird entfernt, und die Baum
wolle wird einfach im Ofen getroeknet. 

Dritte Operation: Darnpfen. Die praparirte und getrocknete Baumwolle 
wird wahrend 1-11/2 Stun den und unter einem Druck von 2-5 Pfund 
pro Quadratzoll del' Einwirkung des Dampfes unterworfen. 

Vierte Operation: Beizen. Die Baumwolle wird wahrend 2-4 Stunden 
in einer lauwarmen Losung von essig saurer Thonerde behandelt oder, 
mit weniger Kosten, in eine Losung von basischer schwefelsaurer Thonerde, 
AliS04MOH)2, von 5,4 0 B. gebraeht. 

Nach dem Beizen wird del' Ueberschuss von ThonerdelOsung dureh 
Auswinden odeI' mittelst der Centrifuge elltfernt, die Baumwolle getroelmet 
und hierauf entweder einfach in kaltem Wasser gut ausgewasehen odeI' 
zuerst eine halbe Stunde bei 40-50 0 C. in einem Kreidebad behandelt, 
das 20-30 Gramm gemahlelle Kreide pro Liter enthalt. Eine Losung 
von Natriumphosphat kann das Kreidewasser ersetzen. Alkalische Fi~irungs
mittel, wie Ammoniak und Natriumcarbonat, sind zu vermeiden, da sonst 
ein Theil del' Oelpraparirung abgestreift wiirde. 

Funfte Operation: Farben. Farben mit 15-20 ProcentAlizarin (10 pro
centig) unter Zusatz von 1 Procent von dessen Gewieht Kreide odeI' 
Caleiumaeetat. Man farbt die Baumwolle eine halbe Stun de kaIt, urn 
sieh einer regelmassigen Farbe zu versichern, darauf wird die TempeI'atuI' 
allmahlich im Laufe einer Stun de auf 70 0 C. gesteigert und das Farben 
bei dieser Temperatur fortgesetzt, bis das Bad ersehOpft ist. Die Baum
wolle wird sodann gut gewaschen (wobei man stark kalkhaltiges Wasser 
vermeidet), die iiberschiissige Fliissigkeit mittelst der Centrifuge entfernt 
und die ausgepresste Baumwolle endlich get rock net. 

Secl1ste Operation: Zweites PralJariren. Die gefarbte und getroeknete 
Baumwolle wird wieder mit einer verdiinnten Losung von neutralisirtem 
TiirkischrothOl (50-60 Gramm pro Liter) impragnirt und sodann getrocknet. 
Dieses zweite Prapariren kann aueh nach dem Beizen stattfinden, in welehem 
Faile das Oel mittelst einer zweiten Beizoperation mit einer sehwaehen 
Losung von basischem Aluminiumsulfat auf del' Faser fixirt wird. 

Siebente Operation: Zweites Dampfen. Die getroeknete Baumwolle wird 
wie vorher eine Stunde dem Dampfe ausgesetzt. 

Achte und neunte Operation: Erste und zweite Avivirung. Diese Ope
rationen Mnnen wie die 13. und 14. der im Weissbadverfahren besehriebenen 
Operationen ausgefiihrt werden, obschon viele Cherniker del' Ansieht sind, 
dass man dabei nur Seife allein gebrauehen soUte, und dass ein Zusatz 
von Zinnchloriir ganz unniitz, wenn nicht irrationell sei. 

Das TiirkisehrothOl-Verfahren ist verhaltnissmassig so neu, dass dasselbe, 
wie es im Obigen besehrieben wurde, in den meisten Farbereien, nul' mit 
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verschiedenen leichten Modificationen befolgt wird, wovon einige im Folgenden 
naher betrachtet werden sollen. 

Das Tiirkischrothol wird stets sorgfaltig neutralisirt, entweder mit 
Aetzllatron oder Ammoniak. In der Regel wird Ammoniak hierzu vor
gezogen, da selbst ein Zusatz desselben im Ueberschuss wegen dessen 
Fliichtigkeit weJ,lig oder keillen nachtheiJigen Einfiuss hiitte i ferner zersetzt 
sich die Ammoniumverbindung des TiirkischrothOles beim Dampfen leichter 
als die Natriumverbindung, und es findet daher eine vollstandigere Fixirung 
des Oeles statt. Man kann elltweder aus Ricinusol oder aus Olivenol be
reiteies TiirkischrothOl anwenden. Man erhiilt sogar sehr gute Resultate 
bei Benutzung einor sorgfaltig bereiteten Ricinusolseife; eine solche Seife 

Fig . 94 . D~mpfkast.ln fUr Tiirkischrolllgarn . 

ist in hohem Grade loslich, und da dieselbe diinne Losungen giebt, so ist 
sie zur vollstandigen Durchdringung der Faser gut geeignet. 

Bei der Operation des Praparirens wird von der Baumwolle kein Oel 
angezogen oder fixirt. Dieselbe absorbirt einfach eine bestimmte Menge 
der Losung, und wenn beispielsweise aus 01 i v en 0 1 dargestelltes Tiirkisch
rothOl benutzt wurde, enthalt die praparirte Baumwolle die Natrium- oder 
Ammoniumverbindung der OxyoleInsaure sowie der Glycerinschwefelsaureester 
der OxyoleInsaure und Oxystearinsaure. Es ist sehr wiehtig, den genauell 
Procentgehalt des in der Losung befindlichen TiirkisehrothOles zu kennen, 
denn davon hangt die Menge des Oeles und der Thonerde ab, die schliess
lieh auf der Baumwolle fixirt werden, und folglich aueh die SehOnheit, Leb
haftigkeit und Echtheit der Farbe. 

Naeh Liechti und Suida besteht die Wirkung der erst en Operation 
des Dampfens darin, dass dadurch die Ammonium- oder Natriumverbindung 
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des Aetherbestandtheiles des TiirkischrothOles in Ammonium- odeI' Natrium
sulfat, Glycerin, Oxyole'insaure und Oxystearinsaure odeI' Trioxyole'insaure 
zerseizt wird, je nachdem Olivenol oder Ricinusol angewendet wurde. Del' 
andere Bestandtheil (Oxyole'insaure oder Trioxyole'insaure) bleibt unver
ilndert. Zuweilen wird das Dampfen bei diesel' Stufe ganzlich weggelassen. 
Die Zersetzung des angefiihrten zusammengesetzten Aethers kann auch durch 
Erwarmen des Farbebades bis zum Siedepunkt anstatt nur auf 70 0 C. 
bewirkt werden; das Bad wird dabei sauer und die Lebhaftigkeit del' 
Farbe entwickelt sich plOtzlich. 

Fig. 94 stellt einen von del' Firma Tulpin freres in Rouen angefertigten 
Dampfkasten dar. 

Die Baumwollstralme werden auf viereckige hOlzerne Stabe auf
gehangt, die auf einem eisernen Gittergerilst aufliegen und wahrend des 
Dampfens gedreht werden konnen, damit das Garn in allen Theilen gut 
gedampft werde. Das eiserne Gerilst ruht auf Radern, so dass man das
selbe nach dem Aufhangen des Garnes in den Kasten hineinschieben kann. 
Del' Dampfkasten selbst besteht aus einem schmiedeeisernen horizontalen 
Dampfkessel mit beweglicher und mit Klammern versehener Thill' am einen 
Ende. Um das Tropfen zu verhindern, ist inwendig oben ein Schirm von 
Kupferblech angebracht, auf eine Weise, dass zwischen demselben und del' 
Kesselplatte ein Raum freigelassen wird. Del' Kasten ist mit Dampf
manometer, Sicherheitsventil und Dampfentweichungsrohre versehen. Del' 
Dampf tritt dnrch eine durchlocherte Rohre ein, die Hings des Kesselbodens 
hinlauft und gewohnlich mit einer durchlOcherten eisernen Platte bedeckt ist. 

Baumwollzeug kann gehaspelt und auf almliche VV cise fiber Stahe auf
geMngt werden oder man dampft dasselbe in clem continuirlichen Dampf
kasten cler Firma Duncan Stewart & Co. in Glasgow, cler in Fig. 95 clargestellt 
ist. Derselbe besteht aus cinem ringformigen eisernen Cylinder oder einer 
Kammer A B, in deren oberem Theil eine Rcihe mcssingner Speichen c 
mittelst einer endlosen Schraube, die durch die Dampfmaschine D getrieben 
wird, in langsame circulirende Bewegung gesetzt wird. Das Gewebe tritt 
in ofl"ener Breite durch ein Paar Calander bei F in den ringfOrmigen Raum 
ein. Mittelst einer sinnreichen Einrichtung wird das Zeug in langen, lose 
hiingenden Falten auf die Speichen aufgehangt und in dem I'ingfOrmigen Raume 
hcrumgefiihrt, worauf dasselbe durch einen zweiten Calandel' bei G austritt. 
Die Kammer ist aus Kcsselblech verfertigt, so dass die Waaren einem 
110hen Dampfdruck unterworfen werden konnen. In einem continuirlichen 
Dampfkasten anderer Construction bewegen sich lose Stabe, die das Zeug 
auf ahnliche Weise trag en , unaufhorlich mittelst elldloser Ketten durch 
eine grosse rechteckige Kammer von Dackstein, die mit Dampf von sehr 
niedrigem Druck gefilllt ist. 

Wird bei der Beizoperation die Baumwolle nach dem Priipariren mit 
TilrkischrothOl bloss getrocknet, so bilden sich auf der Faser die Thonerde
verbindungen sowohl des Aethersals der Oxy- oder Tl'ioxyolelnsaure; 
wird abel' die Baumwolle auch gedampft, so bildet sich auf der Faser 
hnuptsachlich die normale Thonerdeverbindung del' Oxy- oder Trioxyole'Ln
saurfl (Liechti und Suida). 
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Um im Endresultat eine lebhaftere Farbc hcrvorzubringen, wird del' 
Thonerdelosung zuweilen eine geringe Menge Zinnchloriir zugesetzt. 

Nach dem Beizen und Was chen bleibt ein schwach basisches Thon
erdesalz auf der Faser zuriick, dessen basischer Charakter gewOlmlich 
durch den kalkigen Zustand des Wassers verursacht wird. Spurcn von 
Kalk zeigen sich ellenfalls. Wird VOl' dem Waschen ein warmes Kalkbad 
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Fig. 95. Grund- und Aufriss des continuirliehen Dampfkastens. 

gebraucht; SO bildet sich eine viel basischere und mehr kalkhaltige Thonerde
verbindung. 

Wahrend del' Farbeoperation entsteht wahrscheinlich die Alizarin-, 
verbindungdes eben angefiihrten basischen Oxy- oder Trioxyoleats von 
Aluminium und Calcium. 

Hat die Faser nicht die volle Menge Oel aufgenommen, so erhalt 
man die lebhaftesten Nuancen immer durch Farben bei del' allgegebellell 
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Temperatur von 70 0 C., wahrend bei del' voIlen Menge Oel die Tempe
ratur auf den Siedepunkt erhOht werden darf, obschon dann leicht ein Theil 
del' Oligen Beize erweicht und durch das Erwarmen ausgetrieben wird, be
son del's wenn dieselbe in leichtem Ueberschuss vorhanden ist. 

Bei Anwendung des rein en Alizarins, d. h. des "blaustichigen 
Alizarins", kann ein feuriges Roth nicht entstehen; man zieht daher all
gemein ein solches Alizarin VOl', das noch Isopurpurin (Anthrapurpurin) 
enthalt, also das "gelbstichige Alizarin". 

Das zweite Prapariren und Dampfen hat den Zweck, die bei diesel' 
Stufe auf del' Faser vorkommenden basischen Verbindungen zu neutralisiren. 
Die Operation des Dampfens nach dem Farben hat einen ganz merkwiirdigen 
Effect, del' Farbe Feuer und Echtheit zu ertheilen, besonders wenn das 
Farben bei niedriger Temperatur ausgefiihrt wurde. Geschah dies abel' 
bei 100 0 C., so fand das SchOnen in hohem Grade, wenn nicht ganz, schon 
im Farbebad statt, wie oben angegeben. Zuweilen unterlasst man das 
zweite Prapariren und giebt statt desscn dem Farbebad einen geringen 
Zusatz von neutralisirtem TiirkischrothOl. 

Die oben beschriebene Methode des SchOnens (siehe S. 303), bei 
del' die Fliissigkeit durch das Zeug hindurchstreicht, giebt bedeutend 
besserc Resultate, als ein kraftiges Bearbeiten del' Waare in del' Losung, 
da in letzterem FaIle viel Rothlack abgerieben und die Farbe mager 
und schwach wird. 

406. Wirkullg der Kalksalze im Flirbeba(l. Ein merkwiirdiger 
Umstand bei del' Anwendung von Alizarin ist die Nothwendigkeit eines 
Kalksalzes in dem Farbebad, wenn eine wirklich gute und haltbare Farbe 
hervorgehen solI. Das allgemeine Resultat del' Versuche von Schlumberger, 
Rosenstiehl und Anderer in Hinsicht auf diesen Umstand scheint del' 
Ansicht giinstig zu sein, dass del' Alizarinrothlack, wie derselbe auf del' 
Faser fixirt ist, nicht einfach eine Thonerdeverbindung des Alizarins sein 
kann, sondern auch noch Calcium als wesentlichen Bestandtheil enthalt. 

Folgende Resultate del' Untersuchungen, welche von Liechti umd 
Suida hieriiber angestellt wurden, erklaren den Vorgang deutlich. Reines 
Aluminiumhydroxyd, ob in Form eines Niederschlages odeI' auf del' Faser 
fixirt, kann mit Alizarin nicht gehorig gefarbt werden, ausser bei Anwesen
heit von Kalkverbindungen. Normales Aluminiumphosphat verhalt sich 
ahnlich. Normales Aluminiumalizarat [A12(C14H604)aJ ist eine in Wasser, 
Alkohol und Ammoniak lOsliche violettrothe Verbindung. Basisehe Alumi
niumalizarate, z. B. [A12(C14H60 4)(OH)4J und [A14(C14H60 4)(OH)lOJ sind 
dagegen lebhaft rothe Verbindungen, die in Wasser und Alkohol unloslich, 
in Ammoniak wenig loslich sind. Aluminium - calcium - alizarate von sehr 
verschiedener Zusammensetzung, die durch Farben von Aluminiumhydrat 
mit Alizarin bei Anwesenheit von Calciumacetat entstehen, sind meist 
rothliehbraune, unlosliehe Verbindungen. Die Menge des in dem ]'arbe
bad vorhandenen Kall,salzes bestimmt die Menge Alizarin, die von del' 
Thonerde aufgenommen werden wird, wahrend die Menge des von 
dem Lack aufgenommenen Kalkes durch die Quantitat des angewendeten 
Alizarins bestimmt ist. Die Verhaltnisse von Alizarin, Thonerde, Kalk 
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und Fettsauren, die in dem aus tiirkischroth und alizarinroth gefarbter 
Baumwolle ausgezogenen Lack vorkommen, variiren bedeutend, je nach 
der Methode, die beim Farben hefolgt wurde; in der Regel ist im Ver
hiiltniss zum Kalk und Alizarin ein grosser Ueberschuss von Thonerde 
vorhanden. Die genannten Autoren haben gefunden, dass mit Thonerde 
gebeizte Baumwolle, wenn dieselbe bei Anwesenheit von Calciumacetat mit 
Alizarin gefarbt wird, auf jedes Molekiil Alizarin 1/3 Molekiil Kalk auf
nimmt, und dass sich die Zusammensetzung des Lackes in ungeseifter, alizarin
roth gefarbter Baumwolle am besten durch die Formel [AI2Ca(C14H604)iOH)2J 
ausdriicken lasst. 

407. Eine andere lUethode, Baumwolle alizarinroth zu fiirben, 
die beim Zeugdruck iiblich ist, die abel' keine ganz so echten Farben 
giebt wie die oben beschriebenen Methoden, ist in Kiirze folgende: 

1. Beizen mit essigsaurer Thonerde von 3,5-4,5 0 B., Trocknen und 
Hangen wahrend 1-2 Tagen in einer auf 50 0 C. erwarmten Kammer in 
einer etwas feuchten Luft. 

Wahrend des "Lufthangens" entweicht ein .grosser Theil der Essig
saure, und es wird Thonerde oder ein hasisches Aluminiumacetat auf der 
Faser fixirt. 

2. Urn die Thonerde vollstandiger zu fixiren, behandelt man die 
Baumwolle wahrend einiger Minuten bei 60 0 C. in einem Bade von phos
phorsaurem, arsensaurem oder kieselsaurem Natron, 5 -10 Gramm pro 
Liter; dann wird gut mit Wasser ausgewaschen. 

3. FLlrben mit Alizarin und Trocknen. Wenn llothwendig, wird eine 
geringe Menge essigsaurer Kalk zugesetzt. Da die Baumwolle bei diesel' 
Stufe kein Oele ntha']t, so ist es zur Erzielung einer lebhaften Farbe wesent
lich, dass das Farben bei einer 70-75 0 C. nicht iibersteigenden Tempe
ratur stattfinde. 

4. Prapariren mit neutralisirter Losung von TiirkischrothOl, 50 bis 
100 Gramm (einer 50procentigen Losung) pro Liter und Trocknen. 

5. Dampfen wahrend 1/2 bis 314 Stundcn bei 21 Pfund Druck. 
6. 8chOnen wie vorher. 
408. Alizarillrosa, -}lul'lmr etc. auf Baumwolle. Alizarinrosa

Nuancen erhalt man nach genau derselben Methode, die fiir rothe Nuancen 
angewendet wird. Die angewendete Thonerdebeize muss indessen urn ein 
Betrachtliches schwacher sein; man nimmt z. B. Aluminiumacetat von 6,5 0 B. 
Basische Beizen werden vermieden, da diese ungleichmassige Farbung er
zeugen; dagegen kann sogar normales Aluminiumsulfat mit Vortheil ange
wendet werden. Die Menge Alizarin (20 procentig) kann auf etwa 1 Pro cent 
des Gewichtes an Baumwolle beschrankt werden, und das Verhaltniss 
del' erforderlichen Menge Oelpraparate wird entsprechend vermindert. Die 
angenehmsten Rosafarben werden mit dem blaustichigen Alizarin erhalten, 
d. h. einem solchen, das frei ist von Isopurpurin, Flavopurpurin und 
Purpurin. 

8ehr gute, echte Nuancen von Violett und Lila werden mit Alizarin 
entweder mit odeI' ohne Anwendung von Oelpraparat erhalten; in der 
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That scheint die Anwendung von Oel nicht daw zu dienon, del' Farbo eine 
grossere Lebhaftigkeit zu ertheilen, son del'll hauptsachlich zum Fixiren del' 
Beize und urn del' Farbe gegen siedende SeifenlOsungen etwas mehr Echt
heit zu verleihetl. 

Wird die Baumwolle entweder nach dem Weissbadverfahren odeI' nach 
Steiner's Verfahren heim TUrkischrothfarben mit Oel praparirt, so wird 
dieselbe nachher gebeizt und auf kurze Zeit in einer Ferrosulfatlosung von 
2-2,5 0 B. behandelt; sie wird so dunn Uber Nacht liegen gelassen und 
endlich gut ausgewaschen. 

Die Menge des auf die Faser niedergeschlagenen Eisens und des 
nachher im Farbebad aufgenommenen Alizarins wird durch die vorher 
fixirte Menge Oel bestimmt und nicht bloss durch die Concentration 
del' Ferrosulfatlosung. FUr die dunkleren Nuancen von Violett muss daher 
die Baumwolle gut mit Oel praparirt werden, wahrend fUr hell ere Nuancen 
eine leichtere Praparation genUgt. Die besten und blauesten N uancen er
halt man nul' durch vollkommene Sattigung del' Beize mit Alizarin; jeder 
Ueberschuss von unverhundener Beize giebt del' Farbe ein unangenehmes, 
mattrothliches Aussehen. 

Holzessigsaures Eisen giebt etwas dunklere, lebhaftere und blauere 
Nuancen als das Sulfat. Sehr dunkle violettschwarze Nuancen werden mit 
weniger Oelpraparation erhalten, wenn man die Baumwolle VOl' dem Beizen 
durch einen Absud von Gallapfeln odeI' eines anderen Gerbstoffes durch
gehen lasst. 

Nach dem Beizen wird die Baumwolle gut gewaschen und mit 5 his 
15 Procent Alizarin (10 procentig) gefarbt. 1st das Wasser nicht gentigend 
kalkhaltig, so ist ein Zusatz del' erforderlichen Menge Kreide oder Calcium
acetat zum Farbebad (1- 2 Procellt) sehr nothwendig. Nach dem Fiil'ben 
muss die Baumwolle gut gewaschen und bei einer Temperatur von 60 0 C. 
geseift werden. 

1st die Baumwolle nicht mit Oel praparirt, so wird dieselbe durch 
Behandlung in einem kalten Aufguss von Gerbstoff (aquivalent mit 1 bis 
2 Gramm Gerbsaure pro Liter) mit Tannin praparirt; die Baumwolle wird 
hierauf in einer Losung von holzessigsaurem Eisenoxyd von 0,5-2 0 B. 
gebeizt und endlich gewaschen. 

11an kanndie Baumwolle auch dadurch beizen, dass man dieselbe mit 
holzessigsaurem Eisen von 0,5-20 B. sattigt, den Ueberschuss auswindet, 
die Waare sodann zehn l\Iinuten bei 50 0 C. in einer Losung von 20 Cubik
centimeter Natronwasserglas von 10,5 0 B. pro Liter behandelt und endlich 
auswascht. Anthrapurpurin giebt grauviolette, Flavopurpurin und Purpurin 
rothlichviolette Nuancen, die wenig begehrt sind. 

Verschiedene Nuancen von Chocolade, Bordeauxroth etc. erhalt man mit 
Alizarin durch Deizen del' mit Oel praparirten Baumwolle in einer Mischung 
von Thonerde- und Eisenbeizen, entweder in Form von Sulfaten odeI' 
Acetaten. Die Waare mag nach dem Weissbadverfahren oder nach Steiner's 
Verfahren odeI' auch nach del' Tiirkischrotholmethode mit Oel praparirt 
worden sein, in jedem Falle ist es rathsam, dieselbe VOl' dem Beizen in 
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einem schwachen Tanninbade zu behandeln, besonders fiir die dunkleren 
und bluueren Nuancen, da hicrdurch eine verhiiltnissmassig grtissere Menge 
Eisen auf der Faser fixirt wird. 

Die verschiedenen Nuancen werden dadurch hervorgebracht, dass man 
die Gewichtsverhaltnisse der Aluminium- und Eisenbeizen andert und 
dabei nicht vergisst, die Concentration des Tanninbadcs iibereinstimmend 
abzuiindern. 

N aeh dem Beizen wird gewasehen, mit Alizarin gefiirbt, mit einer 
schwachen Losung von TiirkischrothOl praparirt, gedampft und geseift, wie 
vorher beschrieben. 

Man erhiilt auch gewisse Nuancen VOll Bordeauxroth durch Beizen 
mit einer Ltisung von Chromacetat anstatt mit ciner Mischung von Eisen
nnd Aluminiumsalzen. 

Obschon in Obi gem hauptsachlich das Alizarin und das Anthrapurpurin 
beriieksichtigt sind, so Mnnen doeh die iibrigen Glieder der Anthracen
gruppe, namlich das Flavopurpurin und das Purpurin, auf genau dieselbe 
Weise angewendet werden und bringen auch almliche Nuancen hervor. 

409. Anwendung auf Wolle. Das Alizarin bringt auf Wolle, je 
nach der benutzten Beize, zahlreiche schOne Nuancen henor und sollte 
immer angewendet werden, wenn Echtheit gegen Walken und Licht verlangt 
wird. Zusammen mit andercn FarbstofI'cn, die auf almliche Weise an
gewendet werden, bringt das Alizarin eine endlose Reihe von Nuancen 
hervor. Die Anwendung desselben hat keine Schwierigkeiten. 

Urn Alizarinroth auf Wolle zu erzeugen, beizt man diese mit 6 bis 
10 Procent A I u min i u m suI fat und 5-8 Procent Weinstein. Einlegen 
der W oIle in die kalte Flotte, allmahliches Steigern der Temperatur im 
Laufe ciner Stunde bis ZUIl1 Siedepunkt und Fortsetzen des Kochens wahrend 
1/4_1/2 Stunde. Gutes Auswaschen und Farben in besonderem Bade mit 
10 Pro cent Alizarin (20 procentig) und 4 - 5 Procent essigsaurem Kalk. 
Zur Erzeugung einer glcichmassigen Farbung thut man gut, die Wolle eine 
haJbe Stun de in der FiirlJefliissigkeit zu behandeln, dann die Temperatur im 
Laufe einer Stunde allmahlich bis zum Siedepunkt zu steigern und eine 
Yiertelstunde odeI' his ZUI' ErschOpfung des Bades zu kochen. Nach dem 
Flixbell gutes Auswaschen und Trocknen bei nicdriger Temperatur oder an 
freier Luft. 

Der Zusatz von Weinstein ZUIl1 Deizebad ist zur Erzeugung einer voUell 
Farbung absolut nothwelldig. U eberschuss von Weinstein giebt IntensiUit, 
aber vermindert die Lebhaftigkeit der FarLe. Es ist darauf zu achten, 
dass das Aluminiumsulfat eisenfrei sei. Bei ungeniigender Beize mangelt 
es der Farbe an Feuer und Iniellsitat, bei grosserem Ausfall von Beize 
erhalt man nur ein magcres, mattes Ziegelroth; mit einem Ueberschuss 
von Beize wird die Farbe gelber und weniger illtensiv. Man erhalt leb
haftere und mehr auf Orange zielencle Nu::mcen, wenn man zugleich mit 
dcm Aluminiumsulfat 1 - 4 Procmt Zinnehloriir anwendet, in welchcm 
Falle ein weiterer Zusatz von 1-4 Procent Weinstein nothig ist. 
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Ein Zusatz von essigsaurem Kalk odeI' einer aquivalenten Menge ge
mahlener Kreide ist a b sol u t nothwendig, wenn das benutzte Wasser 
nicht geniigend kalkhaltig ist. Ohne Kalk wird die Farbe mager und 
werthlos, und das Farbebad wird nicht erschOpft; mit Ueberschuss von 
Kalk wird das Roth dunkler und matter. 

Vergleicht man die von den verschiedenen Alizarinfarbstofi'en hervor
gebrachten Farben, so findet man, dass das reine Alizarin eine sehr 
blaue Nuance von Roth oder ein Bordeauxroth liefert; Anthrapurpurin ein 
lebhaftes Roth; Flavopurpurin ein etwas matteres und gelberes Roth; 
Purpurin eine Nuance, die del' mit Alizarin erzeugten nahe kornmt, abel' 
mehr auf Gelb zieIt, d. h. eill mattes Braunlichroth. 

Urn mit Alizarin auf Wolle Orange zu erzeugen, beizt rna!l diese mit 
5 bis 8 Procent Z inn chI 0 r ii r (Zinnsalz) und dem gleichen Gewicht 
Weinstein. Farben mit 10 Procent Alizarin (20procentig) ohne Zusatz von 
essigsaurern Kalk. :Mit einem Zusatz von 4- 5 Pro cent essigsaurem Kalk 
erhalt man ein lebhaftes Orangeroth, ohne den Zusatz abel' wird die Farbe 
viel gelber. Ueberschuss von Kalk macht die Farbe rother, verursacht 
abel' leicht eine ungleichmassige· Farbung. Alizarinorange kann auch in 
einern einzigen Bade gefarbt werden. Alizarin giebt ein lebhaftes rothliehes 
Orange; Flavopurpurin ein lebhaftes gelbliches Orange. Die mit Anthra
purpurin erzeugte Farbe nimmt eine mittlere Stelle ein, namlich lebhaft 
Orange. Purpurin giebt ein massig lebhaftes Orangeroth. 

Sehr volle bordeauxbraune N uancen erhiilt man durch Beizen del' W o11e 
mit 3 Pro cent K a I i u m b i c h rom a t und 1 Procent Schwefelsaure von 
66 0 B. Der Zusatz von Schwefelsaure ist vortheilhaft, da hierdurch die 
Farbe gelber und voller wird, ist abel' nicht absolut nothwendig. Farben 
mit 10 Procent Alizarin (20 procentig). Ein Zusatz von 2 - 4 Pro cent 
Calciumacetat zum Farbebad macht die Farbe etwas weniger gelb odeI' 
blauer, obschon scheinbar weniger intensiv. Merkwiirdiger Weise ist ein 
solcher Zusatz keineswegs wesentlich, wie dies fiir die Thonerdebeize zum 
Farben rother Nuancen del' Fall ist. Mit geringeren Mengen von Alizarin, 
als die angegebene, erhalt man sehr angenehme Farbennuancen. Zahlreiche 
echte Nuancen von Braun, Olive, Purpur etc. erhalt man mit Alizarin 
in Gemeinschaft mit Farbstofi'en wie Galle'in, Coerule'in und vielen vegeta
bilischen Farbstofi'en. 

Die von den verschiedenen Gliedern del' Alizaringruppe mit Chromo 
beize hervorgebrachten Nuancen sind folgende: Alizarin giebt eine matte 
Purpurfarbe; Anthrapurpurin eine viel rothere Nuance, namlich ein Bordeaux
braun; Flavopurpurin eine gelbere Nuance von Bordeauxbraun; Purpurin 
giebt die intensivste Farbe von allen, namlich ein tiefes Bordeauxbraun. 

Diese Farbstofi'e lassen sich auch mittelst Kaliumbichromat nach del' 
"Einbad "-Methode auf Wolle fixiren, die so erzeugten Farben sind abel' in 
del' Regel nicht so voll wie die nach del' gewohnlichen Methode gefiirbten. 

Sehr gute, von Blaulichroth bis Schwarz reichende Nuancen erhiilt 
man durch Beizen del' Wolle mit 4 - 12 Procent Fer I' 0 suI fat und 
10- 30 Procent Weinstein und FaTben in besonderem Bade mit 10 Pro-
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cent Alizarin (20 procentig) und 5 Procent Calciumaeetat. Gute, volle und 
angenehme Nuancen konnen, wie es scheint, nicht ohne iibermassigcn Ge
brauch von Weinstein im Farbebad erzeugt werden, "wodurch die Kosten 
del' Production erhoht werden, ein Umstand, del' eine ausgedehnte An
wendung del' Alizarineisen - Violettfarben in del' Wollfiirberei verhindern 
kann. Durch Anwendung von Eisenalaun anstatt Ferrosulfat kann man 
gute Resultate erhalten. 

Mit am m 0 n i a k a lis c hem N i c k e I sui fat und U I' a n s a I zen als 
Beizen liefert das Alizarin hiibsche Nuancen von Grau und Schieferfarben. 

Anwendung auf Seide. Zum Farben der Seide wird das Alizarin 
noch wenig angewendet. Gute, lYalkechte Farben el'Mlt man durch Beizen 
del' Seide nach den gewohnlichen .Methoden und Behandeln nach dem 
Farben in heisser Seifenlosung. 

410. Alizarin S ist die Sulfosaure des Alizarins. Del' Farbstoff 
kommt in verschiedenen Nuancen als schmutzigorangegelbes, in Wasser 
leicht losliches Pulver in den Handel. Zum Baumwollfarben ist dasselbe 
nicht geeignet. 

Die mit Alizarin S mit den verschiedenen Beizen auf Wolle erzeugten 
Nuancen sind den mit dem gewohnlichen Alizarinteig erzeugten ahnlich. 
Da die meisten damit gebildeten Lacke in Wasser loslich sind, so lasst sich 
diesel' Farbstoff oft mit Vortheil nach del' "Einbad"-::.vrethode anwenden. 
Obschon die damit erhaltlichen Farben nicht so eeht sind wie die mit ge
wohnlichem Alizarin hervorgebrachten, so wird derselbe letzterem oft vor
gezogen, nicht nul' wegen seiner Loslichkeit, sondern auch weil er nicht 
die unangenehme Eigenschaft besitzt, beim Stehenbleiben einzutroeken, wobei 
del' gewohnliche Teig in seiner Farbekraft bedeutend variiren hnn. 

411. Nitro -Alizarin [C14H5'02'N02 ·(OH)2J. Diesel' Farbstoff, auch 
A liz a I' in 0 I' a n g e genannt, entsteht durch Einwirkung von salpetriger 
Saure auf Alizarin. Derselbe wird auf die verschiedenen Fasern wie das 
Alizarin angewendet; obschon die damit erzeugten Farben eeht sind, so 
hat derselbe doch bis jetzt nul' begrenzte Anwelldullg gefunden. 

Anwenclung auf Wolle. Mit Tho n e I' deb e i z e giebt das Nitro
Alizarin recht gute Orangefarben. Beizen del' Wolle mit 6 - 8 Pl'ocent 
Aluminiumsulfat und 7-9 Pl'ocent Weinstein. Ein U eberschuss von Beize 
macht die Nuance matter. Ein Zusatz von essigsaul'cm Kalk zum Farbe
bad macht die Farbe brauneI'. 

Mit Z inn chi 0 rii l' b e i z e variirt die erhaltene Farbe betrachtlich, 
je nach del' Menge del' angewandten Beize. Mit einer kleinell Menge 
(1 Procent Zinnchloriir und 1,5 Procent Weinstein) erMlt man ein sehr 
rothliches Orange; mit del' doppelten Menge wird die Farbe gelblich
orange; mit 4 Procent Zinllchloriil' erMlt man bloss ein mattes Braun, da 
die normale Furbe offenbar durch die reducirende Wirlmng eines Uebel'
schusses del' Beizc zerstort wird. Ein Zusatz von essigsaurem Kalk zum 
F arbebad wi1'kt nicht vortheilhaft, da das gelbliehe Orange sich dadu1'ch 
in Braun verwandelt . 

.Mit Z inn chI 0 rid, aquivalent 6 P.ocent Zinl1chloriir (SnCl2'2H20), 
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erhalt man ebenfalls eine Orangefarbe. Ueberschuss von Beize zersWrt die 
Farbe nicht, wie bei Anwendung von Zinllchloriir. 

Mit K up fer suI fat als Beize erhalt man ein sehr gutes Braunlich
roth. Man nimmt 4-6 Procent Kupfcrsulfat ohne Calciumacetat. 

Mit Fer r 0 suI fat als 13eize erhalt man ein Purpurbraun. }ian 
nimmt 6-8 Procent Ferrosulfat olme Calciumacetat. 

K al i u m b i c h rom a t als Beize giebt matte braunlichrothe Nuancen. 
Man nimmt 3 Procent Kaliumbichromat und 2 Procent Schwefelsaure von 
66 0 B. Wird Kaliumbichromat allein angewendet, so wird die Farbe bei 
Vermehrung del' Beize dunkler, sogar bis die angewendete Beize 16 Pro
cent betragt. 

412. Alizarillblau [C17HgN04J. Diesel' Farbstoff, auch Alltbracen
blau genannt, wird durch Erwarmen des Nitroalizarins mit Glycerin und 
Schwefelsaure erhalten. Man kann denselben als das Chinolin des Alizarins 
betrachten; derse1be hat daher sowohl basische als saure Eigenscbaften. 
Das Alizarin blau kommt in zwei Formen in den Handel, namlich als 
Teig, del' ungefahr 10 Procent trockener Substam~ entbalt, und als Pulver 
unter dem Namen Alizarinblau S. In ersterer Form ist dasselbe in 
Wasser unloslich, doch besitzen ·einige kaufliche Sorten (WX, WR) einen 
gewissen Grad von Loslichkeit. In letzterer Form, die eine Natriumbisulfit
Verbindung von Alizarillblau (C17HgN04'2NaHS02) ist, lost sich dasselbe 
leicht in Wasser mit brliulllichrother Farbe. Die Losungell zersetzen sich, 
wenn man dieselben auf 70 0 C. erwtirmt, unter Ausscheidung del' unlos
lichen Form des Blau. In neue reI' Zeit ist die Bisulfitverbindung unter 
dem Namen Alizarinblau SW' (B. A. S. F.) in Form einer concentrirten 
Losung in den Handel gekommell. Mit Kalk bildet es eine unlOsliche Ver
bindung; daher muss man die Anwcsenheit von Kalksalzen im Farbebad 
vermeiden, sonst entsteht ein Verlust an Farbstoff. 

In del' unloslichen Form kann das Alizarinblau ZUIIl Farben nach del' 
Indigokupenmethode angewendet werden, indem man dasselbe entweder mit 
Zinkstaub und kohlensaurem Natron reducirt, odeI' nach del' gewohnlichen 
Methode des Beizens und Farbens in besonderen Badem. Wird die letztere 
Methode angewendet, so kann dem Farbebad eine gewisse :Menge Natrium
bisulfit zugesetzt werden, um das Alizarinblau loslich zu machen, odeI' 
das Farben muss lange bei 100 0 C. fortgesetzt werden. 

:Mit Alizarinblau S. verfallrt man nul' nach del' Beiz- und Farbemethode. 
AnUJcndung auf Baumwolle. Beizen del' Baumwolle mit alkalischer 

ChromlOsung. Farben in besondercm Bade mit Alizarinblau; allmahliches 
Steig em del' Temperatur im Laufe von 11/2 Stunden bis zum Siedepunkt 
und Fortsetzen des Kochens wahrend 1/2 Stunde. 

Anwendung auf Wolle. Die passendste Beize ist das Kalium
b i c h l' 0 mat im Verhaltniss von 3 Procent des Gewichtcs an Wolle. Ein 
Zusatz von Schwefelsaure ,yirkt nicht vortheilhaft. Farben in besonderem 
Bade mit Alizarinblau; allmahliches Steigern del' Temperatur bis zum 
Siedepunkt und Fortsetzung des Siedens bis eine lebhafte reine Nuance 
.erreicht ist. Rei ungeniigendem Kochen wird del' Farbstoff nul' oberflachlich 
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auf del' Faser fixirt. Die erzeugte Fal'be ist ein lebhaftes Indigoblau mit 
lJUrpurnem Schimmer. Dieselbe ist uusserst ec11t gegen 'Yalken, Seife, 
Licht etc. und hat den Y ortheil, nicht abzurussen. 

lVlit A I u III i n i u m suI fat als Beize el'halt man ein Purpurblau, das 
sehr leicht ungleichmassig wird, wenn nicht grosse Sorgfalt angewendet wird. 
)Ian nimmt 6-8 Pro cent Alurniniumsulfat und 5-7 Pro cent Weinstein. 

Mit Z inn chI 0 1'i.i l' be i z e e1'balt man ein viel 1'otheres Purpur. 
}Ian nimmt 4 Procent Zinnsalz und 2 Procent V'/' einstein. Diese Beize 
ist zur Anwendung fiir sich allein nicht geeignet. 

Fer r 0 suI fat ist als Beize fUr AlizarinLlau ebensowenig geeignet. 
Dasselbe giebt eine griinlichblaue Farbe von geringer Lebhaftigkeit, die 
leicht ungleichmussig ausfallt. Beizen mit 4 Procent Ferrosulfat und 
8 Procent Weinstein. 

Amvendtmg auf Seide. Beizen del' Seide mit Thonerde oder Eisen auf 
gewohnliche Weise; Waschen und Farben in besonderem Bade mit Alizarin
blau. SchOnen der Farbe durch Kochen der Seide in einem Seifenbade. 

413. Anthragallol [C14H50iOH)3~' ein Isomeres des Pul'purins, kommt 
in neuerer Zeit unter den Namen Anthracenbraun (RA.S.F.) als 
schmutzigbrauner Teig in den Handel. Del' Farbstoff findet hauptsachlich 
Anwendung in del' 'iV ollfarberei und liefel't Farben, die sich wegen ihrer 
gross en Echtheit auszeichnen. Die Anwendungsweise ist dieselbe wie die 
des Alizarins. :Mit KaliumLichromat als Beize erhalt man ein voIles Braun 
mit gelblichem Schimmel'. Thonerdebeize el'zeugt ein helles Braun, Zinn
chloriir ein Rothbraun und Kupfersulfat ein schones Kastanienbraun. 

-114. Gallotlavin (RA.S.P.). Diesel' Farbstoff, iiber dessen Zusammen
setzung noch nichts Siiheres bekannt ist, wird erhalten durch Behandlung 
einer alkalis chen Losung von Gallussliul'e hei niedl'iger Temperatur mit 
atmosphlirischer Luft (Oxydation). Er kommt als schmutziggelber Teig in 
den Handel und wird zum Woilfal'ben auf dieselbe -Weise angewendet wie 
Anthracenbl'aun. Die damit, unter Anwendung del' verschiedenen Beizen, 
auf Wolle erzeugten Farben sind denen des Gelbholzes nicht unahnlich. 

4J5. Naphtazarin [C1uH40 2(OHh] kann als das Alizarin des Naph
thalins betrachtet werden. Dasselbe kommt in neuester Zeit unter dem 
Namen A liz a ri n s c h w ar z (B.A.S.F.) als teigfOrmige Bisulfitverbindung 
in den Handel. Auf mit Kaliumbichromat gebeizter Wolle erhalt man damit 
ein echtes Schwarz, das abel' mit einem rothbraunen Anfiuge hehaftet ist. 
Diesel' Uebelstand lasst sich indessen durch Zusatz von etwas Coerule'in zum 
Farbebad aufheben. Bei Anwendung kleinel'er Procentsatze des Farbstoffes 
erhalt man gute Schieferfarben. 

XXI. Kiinstlicbe schwefelhaltige Farbsto:ffe. 
--116. Cachou (Ie Laval (Poirrier). Diesel' Fal'bstoff wird bereitet 

durch Schmelzeu von Schwefelnatrium mit vegetabilischen odeI' animalischen 
A bgangsstoffen. Del' Luft ausgesetzt, wird dersellie feucht und dadurch 

Hum mel, rrLrberei und meicherei. 21 
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verschlechtert; die Laslichkeit nimmt ab, und die Lasungen llehmell cine 
braune Farbe an. Derselbe ist daher sorgfiiJtig VOl' Luftzutritt zu schiitzen. 
Diesel' Farbstoff ist besonders anwcndbar auf Baumwolle; er liefert \'e1'
schiedene Modefarben, die sich gegen Sauren und Alkalien seh1' echt, gegen 
Licht ziemlich echt verhalten. 

Anwendung aUf Baurnwollc. Man lost den Fa1'bstoff in kochendem 
Wasser. Die normale Farbe del' Losung ist ein tiefes Flaschengriin; ist 
dieselbe braun, so wird etwas Natriumcarbonat zugesetzt und kurze Zeit 
gekocht. Ralkfiihrendes Wasser ist zu vermeiden, sowohl zur Losung, als 
zum Farben, da dasselbe den Farbstoff l1iederschlagt. 1st Ralk vorhanden, 
so wird mit Essigsaure leicht angesauert. Zusetzen del' Farblasung zum 
Farbebad, mit Natriumsulfat im Verhaltniss von 40 - 70 Procent des 
Gewichtes an Cachou de Laval. 

Farben del' Baumwolle ungefahr eine halbe Stun de bei einer Tempe
ratu1' von 60 0 C. in etwas concentrirter Losung (100 Gramm pro Liter). 
Allmahlicbes Zusetzen del' Farblasung. Nach dem Farben gutes Auswaschen 
und Behandeln del' Baumwolle wahrend 5 -10 Minuten bei 50 0 C. in 
einer verdiinnten Losung irgend einer del' folgenden Substanzen: Kalium
bichromat, Ferrosulfat, Kupfersulfat, Schwefelsaure, Salzsaure. Waschel1 
und Trocknen. Cachou de Laval wirkt auch als Beize, so dass ver
schiedene Nuancen erhalten werden k0l1l1en1 wenn man nachher in Losungen 
basischer Theerfarben farbt. 

Farbholzextracte sind ebenfalls anwendbar, da dieselben wegen An
wesenheit des Metalloxydes in del' hervorgebrachten Cachoufarbe al1gezogel1 
werden. 

417. Canarin [CaNaSaH]. Diesel' gelbe Farbstoff ist das Persulfo
cyan. Derselbe entsteht als unlOsliches Pulver, wenn Rhodankalium [CN·SK] 
durch Kaliumchlorat bei Anwesenheit von Schwefelsaure odeI' Salzsilure 
oxydirt wird. Durcll Kochen mit einer Boraxlasung (100 Gramm pro 
Liter) wird das Canarin gelOst. Dasselbe ist besonders geeignet zum 
Farben del' Baumwolle, auf del' es helle gelbe und orange Nuancen hervo1'
bringt, die sich gegen Licht, Alkalien, Sauren und Hypochlorite ausserst 
echt verhalten. Das Canarin wirkt als Beize fiir die basischen Theerfarben; 
es lassen sich daher durch Anwendung del' letzteren in einem besonderen 
Bade zahlreiclle zusammengesetzte Nuancen erhalten. 

Anwendung auf Ba~trnu;olle. Zusatz zum Farbebad del' nathigen 
Menge einer Lasung von Canarin in Borax und einer geringen Menge 
Seife. Einlegen del' Baumwolle in die kalte Lasung, und allmahliches 
Steigern del' Temperatur bis zum Siedepunkt. Ausschwenken mit kaltem 
Wasser und Troclmen. 

Die Benutzung von kalkhaltigem Wasser beim Farben ist zu vermeidell. 
W oZle !tisst sich auf almliche ·Weise farben. 



ANvVENDUNG 
DER MINERAIlISOHEN FARBSTOFFE. 

XXII. Chromgelb - Rostgelb Manganbister -
Berliner -Blan. 

Die Allzahl del' mineralischen Farbstofi'e, welche zum Farben verwendet 
werden, ist sehr beschrankt. Dieselben sind zum grossten Theil nur auf 
die Pflanzenfasern anwendbar, mit Ausnahme des Berliner-Elau, das abel' 
im strengen Sinne kein mineralischer Farbstofi' ist. 

418. Chromgelb. Die Darstellung dieser Farbe ist schon bei Be
schreibung del' Anwendung von Kaliumbichromat und von Bleisalzen auf 
die Baumwollfaser angegeben worden (siehe S. 142, 154). 

Ausser den daselbst beschriebenen Methoden kann auch nach der fol
genden, die sich besonders auf Orange bezieht, verfahren werden. 

Man bereitet ein Bad von Calciumplumbat, inclem man einer Kalkmilch 
VOIl 20-30 Kilogramm Kalk auf 500 Liter Wasser 15-25 Kilogramm 
holzessigsaures Blei zusetzt. Die Mischung wird gut aufgeriihrt und hierauf 
etwa zwei Stunden zum Absetzen stehen gelassen. 

Die Baumwolle wird in clem Bade bearbeitet und 1-2 Stunden in 
dcr oberhalb stehel1llen, mehr oder wenigcr milchigcn Fliissigkeit liegen 
gelassen. Farben in einer kalten odeI' lauwarmen (40-50 0 C.) Losung, die 
5 Procent Kaliumbichromat und 1/2-2 Procent Scltwefelsaure von 66 0 B. 
enthalt. Waschen und Entwickeln del' Orangcfarbe mittelst Durchziehen der 
Baumwolle durcl! klares, kochendes Kallmasser, dann Auswaschen und 
Trocknen. Sobald sich die volle Orangefarbe entwickelt hat, muss clie 
Baumwolle aus clem Kalkwasserbade herausgehoben werden, damit die Farbe 
nicht an Lebhaftigkeit verliere. 

419. Rostgelb. Diese Farbe besteht einfach aus Eisenoxycl. Man 
erzeugt clieselbe, indem man die Baumwolle zuerst mit einer Eisenoxyclul
salzlosung impragnirt, sodann clurch eine alkalische Losung gehen lasst, 
um das Ferrohydrat niederzuschlagen; letzteres wircl hierauf durch ein
faches Aussetzen an die Luft, odeI' bessel' durch Einlegen del' Baumwolle 
in eine kalte, verdiinnte Losung von Chlorkalk, in Ferrihydrat yenmndelt. 

21* 
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Anstatt eines Eisenoxydulsalzes kann lllan auch ein Eisenoxydsalz, 
z. B. schwefelsaures oder salpetersaures Eisenoxyd an\venden. Die Baum
wolle wird einfach mit del' Eisenoxydlosung impragnirt, dann gequetscht 
und schnell durch eine verdiinllte Losung yon Soda, Ammoniak odel' Kalk
milch gezogen. In diesem Falle wird sogleich Eisenoxydhydrat auf die 
Faser niedergeschlagen, und cs ist keine weitere Oxydation notlnvendig .. 

Rostgelbe Fal'bcn sind sellr echt gegen Licht und kochende alkalisehe 
Losungen, abel' empfindlich gcgcn den Einl1uss von Sauren. 

420. }Ianganllistel'. Die Hel'stellung diesel' Fal'be auf Baumwolle 
\\'urde auf Seite 155 lmrz lJesehricben; clieselbe ist del' Darstellung von 
Hostgelb mittelst Fel'rosalzcn ganz analog. Das Verfahren wird vercinfaeht 
c1urch Zusatz von etwas unterchlorigsaurem Natron zu einer Aetznatron
losung und sofortiges Durchziehen del' mit l\Iangallchlol'iil' impragnirten 
Baumwolle durch diese l\Iischung. In c1iesem Falle findet Niederschlagel1 
uncI Oxydation zu gleicher Zeit statt. 

Es ist sehr zu beachten, dass das allgewandte Aetznatron keill Carbonat 
enthalte, da sonst etwas l\Iangancarbonat auf die Faser niedergeschlagen 
und dadurch die Farbung leicht unregelmiissig winl. 

"Xach A. Endler kann eine Unregelmassigkeit del' Fal'lJe auch in un
passenden physikalischen Eigenschaften des Niederschlages sellJst ihren 
Grund haben, ,venn diese auf die bescliriebene, gewohnliche ,Veise erzeugt 
wird. Endler vermeidet diese l\Iangel, indcm e1' clie Baumwolle Bach deren 
Durchdringung mit l\Ianganchloriir ill ein Bad von 25 Liter Wassel', 7 Liter 
Ammoniak uml 500 Gramm Kaliumbichromat einfiihrt. Es bildet sich auf 
del' Faser ein' etwas unbestandiges l\Ial1ganchrol1lat, bei dessen Zersetzung 
die Chromsaure auf clas l\Ianganoxydnlhydrat eiImirkt und dasselbe in 
cinen hOheren Oxydationszustand iiberfiihl't. Ein endliches Durchziehen 
clurch ycrcliinntc ChlorkalklOsung vollendet die Operation. 

:i\Ianganbister ist sehr eeht gegen Licht, Alkalien und Sauren. 
421. BerliuCl' -Blan. Anzcenclung auf Baumwolle. Berliner - Elau 

,,,urde friihe1' auf Baumwolle sehr viel gemrbt; seit del' Einfiih1'ung des 
Anilinblau wirel es abel' viel ,,,eniger angewellllet. 

Die Baunmolle wird zuerst rostgelb gemrbt und hierauf in einer 
kalten Lomng von 20 Gramm gelbem Elutlaugensalz pro Liter mit Zusatz 
yon 10 Gramm Schwefels1ture yon 66 0 B. gefitrbt. Auswaschen und Troclmen. 
Die IntensiHit des Elau htingt YOIl del' Menge Eisenoxyd ab, die beim 

. Rostgelbfarben auf der Faser fixirt ,yurde. 
SchOne Purpurnuancen yon Elau erhalt man clurch Behandlung del' 

Daunmolle bei 30 0 C. in salpetersaurem Eisen yon 3,5 0 B., clem 2--3 
Procent Zinnchlol'iir zugesetzt ,,,urden, und clarauf folgendes Farben in einer 
kaiten, angesauerten Losung von gelbem Elutlaugensalz. Auswaschen und 
T1'ockl1cn; oder wenn ein noch hohe1'er Purpurton yerlangt wird, Behandeln 
'''ilhrend kurzer Zcit in einem lauwarmen Bade mit ilIethylviolett oder 
lHauholzabkochung. 

Durch alkalische oder lwchende SeifenlOsungen wird elas Berliner-Blau 
leicht zel'setzt und es bleibt braunes Eisenoxyd auf del' Faser zuriick. Bei 
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langerer Einwirkung des Lichtes schiesst das Blau ab, wird abel' wieder 
hergestellt, wenn man dasselbe einige Zeit im Dunkeln halt. 

An'Wendung auf Wolle. Berliner-Blau, zuweilen auch Kaiserblau ge
nannt, erhalt man auf W oUe mittelst rothen und gel ben Blutlaugensalzes. 
Das erstere giebt die besten Resultate. 

Die :Methode stiitzt sich auf die Beobachtung, dass durch einen Zusatz 
einer Mineralsaure zu Losungen jedes diesel' Salze die entsprechenden Sauren, 
Ferricyanwasserstoffsaure und Ferrocyanwasserstoffsaure, frei werden, welche 
Sauren sich unter dem Einfluss der Warme und dUl'ch Oxydation unter 
Bildung von unlOslichem Derliner-Blau zersetzen. ,Yird nun Wolle in einer 
angesauerten Losung diesel' Salze gekocht, so werden die freigewordenen 
Sauren von del' Wolle aufgenommen; es findet eine a11mahliche Zersetzung 
statt, Berliner-Blau schlagt sich nieder und wird auf del' Faser fixirt. 

Die Wolle wird in ein kaltes Dad eingefiihrt, das 10 Procent rothes 
Blutlaugensalz und20 Pro cent Schwefelsaure von 66 0 B. enthalt; die Tem
peratur wird im Laufe ciner Stunde allmahlich auf 100 0 C. erhOht und 
1/2 -3/.1 Stnnde auf diesem Grade erhalten. 

Die Farbe wird lebhafter und mehr in Purpur iibergehend, wenn man 
wahl'end der letzten drei Viertelstunden des Kochens 1-2 Procent Zinn
chloriir zusetzt. 

Obschon Schwefelsaure die besten Resultate giebt, so kann man dennoch 
auch Salpetersaure odeI' Salzsaure anwenden, in wclchem Falle dio blaue 
Kuance leicht modificirt wird. Salpetersaure z. B. macht die Nuance 
griiner. Gewohnlich wird eine :MiscJlUng del' drei St'turenzugesetzt, beson
del'S Lei Anwendung von gelbem Blutlaugensalz. Diese lVIischung von 
Sauren, die auch als Handelsartikel vorkommt, ist nicht immer vou der
selben Zusammensetzung. Eine gewohnliche 1Ylischung ist folgende: 4 Volumen 
Schwefelsiiure von 66 0 B., 2 Volumen Salzsaure von 20 0 B. und 
1-2 Volumen Salpetersaure von 35 0 B. 

Wird gelbes Elutlaugensalz angewendet, so giebt Salpetersaure das 
beste Resultat, wahrscheinlich wegen deren oxydirender Wirkung. Auf 
10 Pro cent gelbes Blutlaugensalz nimmt man 8-12 Procent Salpetersaure 
von 35 0 B. 

Anstatt des krystallisirten Zinnchloriirs benutzt man gewohnlich Zinn
solution. 

Eine andere, jetzt seHen angewendete Methode, Berliner-Elau zu farLen, 
ist folgende: 

Man behandelt die Wolle wahrend zwei Stunden bei 30 0 C. in einer 
Losung von Ferrisulfat von 1,5 0 B., die 2-3 Procent Zinchloriil' und 2-8 
Procent Weinstein enthalt. Das Material wird dann gut gewaschen und 
zwei bis drei Stunden bei 80 -100 0 C. in einem Dade behanclelt, clas 
1 Procent gelbes Blutlaugensalz und 4 Procent Oxalsaure oder Schwefel
saure von 66 0 B. enthlilt. 

1m erst en Bade wird auf del' Faser Eiscnoxyd fixirt, das sich mit 
del' freien, im zweiten Bade enthaltenen Ferrocyanwasserstoffsaure verbilldet. 
Die Tiefe des Blau wird mittelst del' Concentration del' Ferrisulfatlosung 
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regulirt, und die Menge von gelbem Elutlaugensalz im zweiten Bade soIl 
der Menge des auf der Faser fixirten Eisenoxyds entsprechen. 

Anwendung auf Seide. Berliner-El~u wird nur noch selten auf Seide 
gefarbt, ausgenommen als Grundirung fiir Schwarz. 

Was friiher unter dem Namen von Raymond's Elau bekannt war, 
wurde auf folgende Weise gefarbt: 

Behandeln der Seide in basischem Ferrisulfat von 3,5 0 B. wahrend cineI' 
Viertelstunde und Liegenlassen wahrend der Nacht. Gutes Waschen und 
Behandeln wahrend einer Stunde in einem kochenden Seifenbade mit unge
fahr 10 Pro cent Seife; Waschen und Farben bei 40 - 45 0 C. wahrend 
114-1/2 Stunde in einem frischen Bade mit 9 Procent gelbem Elutlaugen
salz und 12 Pro cent Salzsaure von 20 0 B.; gutes Auswaschen. 

Das sogenannte Napoleonblau ist ein lebhafteres Elau, das auf folgende 
Weise dargestellt wird: 

Behandeln wahrend einer halben Stunde in einem Bade mit 50 Pro
cent basischem Ferrisulfat von 29 0 B., 10 Procent Zinnchloriir und 5 Pro cent 
Schwefelsaure von 66 0 B.; Auswinden, Was chen und Behandeln wahrend 
einer halben Stullde bei 40 0 C. in einem zweiten Bade mit 10 Procent gelbem 
Elutlaugensalz, 2-5 Pro cent rothem Elutlaugensalz und 12-15 Pro cent 
Schwefelsaure von 66 0 B. Nach dem Auswinden aus dem zweiten Bade wird 
das ganze Verfahren wiederholt. Vor dem Farben wird die Seide weich 
und glanzend gemacht, indem man dieselbe eine halbe Stunde in einem 
kalten Bade, dem ein unvollkommen zubereitetes Tiirkischrothol zugesetzt 
wird, behandelt. Auf ein Kilogramm Seide nimmt man eine Mischung von 
150 Gramm Olivenol und 15 Gramm Schwefelsaure von 66 0 B. 



DAS FARBEN GEMISCHTER GE'VEBE. 

XXIII. Baumwollene und wollene Gewebe. 

422. Gemischte Gewebe, halbwollene oder halbseidene Stoffe, konnen 
in allen Arten vorkommen. Die Wolle und Baumwo11e Mnnen durch 
das ganze Gewebe hindurch gemischt sein, oder, was ofters der Fall ist, 
jede Faser kann auf besondere Faden beschrankt sein, die entweder den 
Einschlag (Einschuss) oder den Zettel (die Kette) bilden. 

Eine grosse Klasse dieser Halbwo11stoffe, worunter halbwollene 
Cashmirs, Coburg, Alpaca, Delaine und andere, sind diinne Damenstoffe. 
Sie bestehen aus baumwollenem Zettel und wollen em Einschlag und dienen 
gut zur Darlegung der allgemeinen Methoden beim Farben gemischter 
Gewebe. 

Gefarbte Halbwollstoffe werden auf zweierlei Weise hergestellt. 
1) Der baumwo11ene Zettel wird v 0 r de m V e r web en schwarz, 

braun, dunkelblau etc. gefarbt, in welchem Falle der wollene Einschlag 
nach dem Weben gefarbt wird. 

2) Wenn nur helle Nuancen verlangt werden, so werden die Baum
wolle und die W oUe immer in ungefarbtem Zustande mit einander verwebt 
und man nennt die dann gefarbte Waare "im Stiick gefarbt". Dunkle 
Nuancen werden auf solche Gewebe auch gefarbt. 

Fiir mittlere und bessere Waare wird das vorhergehende Farben des 
Zettels immer vorgezogen, da bei diesem Verfahren sowohl die Baumwolle 
als die W oUe mit grosserer Auswahl von Farbstoff gefarht und die 
fiir jede Faser passendste Behandlung angewendet werden kann. Ein haum
wollener Zettel kann dabei z. B. mit Farben gefarbt werden, die den Sauren 
widerstehen, so dass man zum Farben der Wolle saure Farbstoffe benutzen 
kal1\1. Auch konnen auf die Wolle lebhaftere Farben gefarbt werden, weil 
diese nachher nicht durch Beiz- und Farbeoperationen verunreinigt werden, 
die sonst fiir die BaumwoUe nothwendig waren. Ferner haben auf diese 
Weise gefarbte Waaren einen viel weicheren und angenehmeren Griff als 
die im Stiick gefarbten. 

Die Reihenfolge der Operationen. denen die halbwoUenen Gewebe im 
Allgemeinen unterworfen werden, i,t folgende: Durchnassen, Waschen 



328 Das Fiir),en gcmischter Gewebe. 

und Crabben, Diirnpfen, Trocknen, Sengen, Durclmassen, Farben del' 
Wolle, Waschen, Farben del' Baumwolle, Vvaschen, 'frocknen, Appre
tiren. In del' Ausfilhrung yerlangen besondere Waaren odeI' gewiinschte 
besondere Effecte geringe Abanderungen des Verfahrens. 

Die moisten diesel' Operationen sind schon oben beschrieben worden 
(siehe S. 52, 74, 197), und os ,,,ird daher geniigen, hier nul' die FLirbe
operationen anzugeben. 

423. Fiirbell yon Hallnvollstoff·ell. Fiir helle und mittlore Farben 
wird zuerst die ,Yolle nach den beirn IV ollfarben iiblichen Methoden, in 
dem in Fig. 75 und 76 dargestellten Apparat gefarbt. Man muss darauf 
achten, dass die Nuance ein wenig heller herauskommt als die am Ende 
verlangte, da die Wolle wahrend des nachfolgenden Ftirbens del' Baunmolle 
immer etwas mehr Farbe aufnimmt. Nach dem \Vaschen, Ausquetschen 
und Ausbreiten des 'fuches schreitet man ~um Farben des Zettels. 

Das Farben del' Baumwolle erheischt gewtilmlich drei verschiedene 
Operationen, namlich Impragnirung del' Faser erstens mit Gerbsaure, zwei
tens mit sclnvefelsaurem Eisen, Zinnchlorid odeI' Brechweinstein, drittens 
mit del' Farbstoffltisung. Um die Farbe del' gefarbten W oUe so wenig 
wie mtiglich zu beeinflussen, werden aIle diese Operationen kalt ausge
fiihrt. Die dazu angewendete Maschine und die Verfahrungsmethode sind 
auf S. 180 angegeben. 

Das Farben einfarbiger Stoffe verlangt ein gutes Urtheil und viel Er
fahrung, da die Farbe del' Baumwolle und diejenige del' Wolle in Ton und 
IntensiUit mtiglichst identisch sein miissen. 

Bei durehsehossenon Geweben, figurirtem Damast etc. sind abel' oft 
zwei ganzlich verschiedene Fm'ben, z. B. roth und griin, auf den heidell 
Fasel'll anzubringen, und es soll ein Efi'ect herausgebraeht werden, wie wenn 
Zettel und Einschlag VOl' dem Yerweben getrennt gefii,rbt worden warm. 
Seit del' Einfiihrung del' Theerfarben Imnn dies leicht bewerkstelligt werden, 
da man nul' eine saure Farbe fiir die Wolle und eine basisehe Farbe fiir 
die Baumwolle zu wahlen braucbt. 

S c h weI' e \V 0 II s t 0 f f emit baumwollenem Zettel werden Ilacb 
ahnlichen Methoden gefarbt wie die fiir d ii nne Stoffe angewendeten; da 
es aber wegen del' QualiUit und Dicke des Tuches unntithig wird, dieses 
von Falten frei zu halten, wie im vorigen FaIle, so farbt man die Baum
wolle in einer gewtihnlichen Farbelmfe mit Drehkreuz anstatt im Jigger. 

Sogar beim Farben ganzwollener Waarell wird es oft nothwendig, die hei 
Halbwollstoffen benutzten :Methoden ebenfalls anzuwenden, um die winzigell 
weissen und grauen Punkte yon Pflanzenfasern, die an del' Oherfiaehe des 
'fuehes erscheinen und die von del' Anwesenheit yon Sam en etc. in del' 
verwendeten Wolle herriihren, zu decken oder zu farben. 

Die folgenden kurzen Andeutungen werden geniigen, um einen Begriff del' 
:Methoden zu geben, die beim Farben einfarbiger Halbwollstoffe befolgt werden. 

424. Scharlach. Hierzu giebt es versehiedene :Methoden. 
1) Man giebt del' IV olle ein lebhaftes Seharlach mit Cochenille und 

Flavin naeh del' fiir Wolle iiblichen Methode, wobei man die Nuance ein 
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wenig gelber und heller macht als verlangt wird, da durch das nach
folgende Farben del' Baumwolle die Wolle einen blauerell und tieferen 
Ton annimmt. \Yaschen und Farben der Baumwolle wie folgt: Durch
ziehen del' Stiicke wahrend einer Stunde durch eine lmlte Sumach16sung, 
hierauf wahrend 1-11/2 Stunden durch eine L6sung von Zinnchlorid von 
2 0 B. Waschen del' Baumwolle und Gelbfiirben in einem kalten Absud 
von Quercitronrinde, dann Waschen und Farben in einem kalten Absud 
von Rothholz, bis die richtige Nuance erschcint. 

2) Farbcn del' Wolle auf gew6hnliche Weise mit einem Azo-Scharlach, 
Waschen der Baumwolle und Farben mit einer kalten L6sUllg von Croce'in
Scharlach und Alaun. Die Baumwolle kann auch mit Sumach und Brech
weinstein prLlparirt und mit einer :Mischullg von Safranin und Auramin 
gefarbt werden. 

3) Nach einer dritten :Methode werden Baumwolle und Wolle in einelli 
und demselben Bade mittelst Congoroth odeI' Benzopnrpurin gefiirbt. 

-125. Gelb. Farben del' Wolle mit Flavin, Zinnchloriir und Weinstein 
oder mit einem sanren, gelben Theerfarbstoffe. Waschen und Farben del' BaUlll
wolle. Priipariren zuerst mit Gerbsanre, hierauf mit Brechweinstein; Waschell 
und Farben in einer Imltell L6sung von Flavanilin odeI' Anramin. 

-126. Oran~·(l. Orange wil'd auf dieselbe \Yeise gefarbt wie Gelb, nul' 
wird nebst dem Flavin ein wenig Cochenille zugesetzt, odeI' es kann zum 
Farben del' Wolle eine del' Azo-Orangefarben benutzt werden. Fiir die 
Baumwolle muss nebst dem Flavanilin odeI' Auramin ein wenig Safranin 
hinzugefiigt werden. 

-1-27. Gl'Ull. Farben del' Wolle znerst mit Gelbholz, Indigcarmin, 
Alaun und Weinstein. 

Ftirben del' Baumwolle durch ein- odeI' zweimaliges Klotzen del' Stiicke 
in sclmefelsaurem Eisenoxyd von 2 0 n., dann \Yaschell und Klotzen in einer 
kalten L6sung VOll gelbem Elutlaugensalz. Nachdem die \Yaare gleichf6rmig 
davon durchdrungen ist, wird die L6sung mit Schwefelsaure angesauert und 
die Waare ahermals in del' L6sung geldotzt. Dadurch wird die Baulllwolle 
herlinerblau gefarbt, welche Farbe durch Klotzen in einer kaltcn L6sung 
von Gelbholz, del' man essigsaure Thonerde (Rothheize) zugesetzt hat, sich 
in Griin verwandelt. Leiehtes \Yaschell und Tl'ocknen. 

Eine andere Methode ist folgende: 
FMben del' Wolle in einem neutralen Bade mit Malachitgriin und 

Waschen. 
Beizen del' Baumwo11e mit Gerbsaure, hierauf mit Zinnchlorid oder 

Brechweinstcin und 'Yaschen. Farliell del' Baumwo11e in einer kaltell 
L6sung von Malachitgriin. 

Werden gelbe Nuancen von Griin Yerlangt, so wird die erforderliche 
Menge Auramin zugesetzt. 

-128. Elau. 1) Hellblau. Man giebt del' Wolle ein helles Elau mit 
Indigcarmin, Alaun und Weinstein und wascht aus. Kaltfarben del' BaUlll
wolle in zwei Badem: 1) in schwacher L6sung YOIl schwefelsaurem 
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Eisenoxyd; 2) in verdiinnter Losung von gelbem Blutlaugensalz, die mit 
Schwefelsaure angesauert ist. 

2) Kaiserblau. Beizen der Baumwolle durch Klotzen der StUcke in 
schwefelsaurem Eisenoxyd von 2,7 0 B., und Waschen mit Wasser. Diese 
Operationen sind je nach der verlangten Nuance von Blau zwei- bis dreimal 
zu wiederholen. 

Farben der Baumwolle sowohl als der Wolle in einer mit Schwefelsaure, 
von 66 0 B., versetzten Losung von gelbem Blutlaugensalz (10 Procent des 
Gewichtes an Gewebe von jedem der beiden Materialien). Man legt das 
Gewebe kalt ein und steigert die Temperatur allmahlich im Laufe von 
1-11/2 Stun den bis zum Siedepunkt. Wahrend der letzten halben Stunde 
wird eine geringe Menge Zinnchlorid zugesetzt, urn die Farbe zu beleben. 
SoUte die Farbe der Baumwolle wahrend des Farbens der W oUe leiden und 
zu blass werden, so lasst sich dieselbe leicht wieder herstellen durch aber
malige Behandlung mit schwachem, schwefelsaurem Eisenoxyd und darauf 
in einer angesauerten Losung von gelbem Blutlaugensalz. 

Eine andere Methode, Kaiserblau zu farben, besteht darin, dass man 
die Wolle zuerst mit einer angesauerten Losung von gelbem Blutlaugensalz 
auf schon angegebene Weise farbt und wascht. Der Baumwolle giebt man 
hierauf eine Elauholzpurpurfarbe, indem man die Waare eine kurze Zeit 
in einem kalten, schwachen Aufguss von Sumach, sodann eine halbe Stunde in 
einer Losung von Zinnchloriir von 1,5 0 B. behandelt. Waschen und Farben 
in einer kalten, schwachen Abkochung von Elauholz. Ohne zu waschen wird 
das Gewebe him'auf in schwacher Ferrisulfatlosung geklotzt, worauf nach 
gutem Auswaschen die Baumwolle blau gefarbt wird, indem man dieselbe 
zuerst in einer kalten Losung von gel bern Elutlaugensalz ohne Saure be
handelt, das Bad darauf mit Schwefelsaure passend ansauert und das Ge
webe in del' Losung bearbeitet bis das Elau sich gehOrig entwickelt hat. 

3) Anilinblau. Farben del' Wolle zuerst mit Alkaliblau und Waschen. 
Farben del' Baumwolle auf Berliner-Elau zuerst durch Klotzen in eiiner 

schwachen LOSUllg von schwefelsaurem Eisenoxyd, dann Waschen und Farben 
in einer angesauerten Losung von gelbem Blutlaugensalz. 

Die Baumwolle kann auch mit Anilinblau gefarbt werden dadurch, 
dass man das Gewebe zuerst in einer Losung von Gerbsaure behandelt, 
sod ann in Brechweinstein und in einer kalten Losung von Methylenblau 
odeI' von wasserloslichem Elau, die durch Zusatz von Alaun oder Schwefel
saure angesauert ist, farbt. 

429. Violett. Man farbt zuerst die Wolle nach gewohnlicher Methode 
mit l\lethylviolett oder Saureviolett und wascht gut aus. 

Beizen del' Baumwolle mit Gerbsaure und Brechweinstein, Waschen 
und Kaltfarben mit Methylviolett. 

430. Braun. Beizen der Baumwolle in einem kalten Aufguss von 
SUplach, hierauf in schwefelsaurem Eisenoxyd und endlich in verdiinntem 
Zinnchlorid. Nach gut em Auswaschen, Farben der Baumwolle und Wolle 
zugleich mit einem Absud von Rothholz, Blauholz und Curcuma in passenden 
YeI'hiiltnissen mit Zusatz einer gewissen Menge Alaun und Kupfersulfat. 
Farben bei einer Temperatur von 80-100 0 C. 
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Braune Farben werden auch oft erzeugt durch Anwendung passender 
Theerfarben. 

431. Grau etc. Die ~T ol1e wird zuerst nach gewohnlicher Methode 
gefarbt mit Abkochungen von Rothholz, Gelbholz und Indigcarmin in 
passenden Verhaltnissen, denen Alaun und Weinstein zugesetzt wurden. Es 
ist in del' Regel am zweckmassigsten, die Baumwolle etwas dunkler zu 
farben als die Wolle; denn wenn dieselbe im Geringsten zu hell gefarbt 
ist, so nimmt die Waare ein geschecktes Aussehen an. 

Man farbt die Baumwolle vorerst durch Klotzen in einem kalten Auf
guss von Sumach und darauf in schwefelsaurem Eisenoxyd. Die Starke 
beider Losungen ist verschieden je nach del' verlangten Nuance. 

Es ist unmoglich, die genauen Mengen del' anzuwendenden Materialien 
anzugeben, da dieselben in hohem Grade von dem gewiinschten Farben
tone abhangen. 

432. Schwarz. Beizen del' Baumwolle durch zwei- bis dreistiindige 
Behandlung in einem kalten Aufguss von Gerbstoff und darauf folgende, 
etwa einstiindige Behandlung in schwefelsaurem Eisenoxyd von 2,5 0 B. und 
gutes Auswaschen. 

Beizen del' Wolle durch 1/2 -lstiindiges Kochen mit 2-3 Procent 
Kaliumbichromat und Waschen. Farben del' Baumwolle und Wolle zugleich 
durch Kochen mit Blauholz und Gelbholz. 

433. Das Farben gemischter Gewebe von B au m w 0 II e un d S e ide 
odeI' von W 0 II e un d S e ide ist von verhaltnissmassig geringer Wichtig
keit und wird mehr als Specialitat betrieben. Es kommt VOl' bei Barege, 
Grenadine (Seide und Wolle), Schirmstoff (Seide, Wolle und Baumwolle) etc., 
und wohl am haufigsten beim Wiederfarben getragener Kleidungsstiicke. 
Gewebe aus Baumwolle und Seide werden ungefahr wie solche aus Baum
wolle und Wolle behandelt, wahrend die aus Wolle und Seide weniger 
Schwierigkeiten bieten, da diese zwei Fasern in Bezug auf ihr Verhalten 
gegen Farbstoffe grosse Aehnlichkeit besitzen und eine Modification del' 
fiir beide passenden Methoden angewendet werden kann. 
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XXIV. Ausfiihrung' von Farbcycrsuchel1 iIll IUeine)). 

434. Der Inhalt dieses Kapite1s giebt einen Begriff yon dem experimen
tellen Verfahren, das den Zweck hat, die besten Methoden der Anwendung 
von Fal'bstoffen auf die Gespinnstfasern aufzunnden. Ein 1ehrreiches Bei
spiel ist die Fixirung yon Catechu auf Baumwolle. 

Versuche mit Catechtt. Vor Allem ist die Los1ichkeit des Farbstoffes 
in den gewohnlichen Losungsmitteln wie Wasser, Essigsaure, A1kalien etc. zu 
untersuchen. Den zweiten Schritt del' U ntersuchung bi1det das Yerhalten 
der Losungen gegen gewohn1iche, praktisch verwendbare Reagenzien. 

Eine wassrige Losung von Catechu z. B., auf diese Weise untersuc:ht, 
wiirde folgende Eigellschaften zeigen: 

Gelatin giebt einen vo1uminosen rothlich gefiirbten Niedersch1ag. 
Alkalien erthei1en del' Losung eine braunlicho FarlJUng. 
Kalkwasser giobt eine gelblicho Farbung und einen Niedersch1ag. 
Thonerdesalze goben del' Losung eine hellere Farbung und mach ell sie 

gelblich. 
Ferrosalze verursachen eine olivengriine Farbung. 
Ferrisalze gebell eine dunkelgriine Farbung. 
Kupfersulfat giebt einen reichlichell dunke1braunell Niederschlag. 
Bleisalze geben einen gelblichgrauen Nicdersch1ag. 
Kaliumbichromat giebt oinen reich1ichen braunen Niedersch1ag; etc. 
Wird ein StUck Baumwollzeug mit einer wassrigen Losung von Cateehu 

impragnirt, dann getrocknet und sofort gewaschen, so wird del' Farbstoff 
zum grossten Theil ausgezogell. Lasst man abel', ehe man auswascht, das 
Zeug langore Zeit an del' Luft hangen oder, was noch bessel' ist, wird 
dasse1bo gedampft, so beobachtet man, dass sich ein Theil des FarbstojIes 
oxydirt und auf del' Faser fixirt hat. Dies ist in noch hOherem l\Iaasse 
del' Fall, wenn man eine schwache a1ka1ische Losung von Catechu anwendet 
oder wenn irgend welche Oxydationsmittel, z. B. gewisse Kupfersalze, del' 
wassrigen Losung zugesetzt werden. Die besten Resultate erhalt man abel', 
wenn man das gedampfte Baumwollzeug durch eine Losung von Kalium
bichromat gehen 1asst, wie schon nach clem 1etzten cler obigen Probir-
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rohrchf'nversuche zu erwarten war. Grlinliche Farbentone erhalt man 
durch nachheriges Einlegen del' 13aumwolle in Eisenlosungen odeI' durch 
Klotzen des weissen Zeuges in einer mit Ferrosulfat und Essigsauro versetzten 
Losung von Catechu, Waschcn, Troclmen und Diimpfell. Wird das ge
tliimpfte Zeug ferner in cine Kaliumbichl'omatlosung gebracht, so gewillnt 
die Farbe bedeutend an IntensitLit und "'ird brauner. 

Aus diesol! yorlautigcn Versuchen ergiebt sich folgende Methode del' 
Amyendung yon Catechu auf Baumwollzeug: Klotzen del' 13aumwolle in 
riner wassrigen, alkalischen oder essigsauren Losung yon Catechu, Trocknen, 
Lufthiingen, Dtimpfen, Durchziehen durch eine Losung yon Kaliumbichro
Illat und vVaschen, wenn numlich braune Farbentone vedangt werden. Um 
grUnliche Tone zu erhalten, mUsste man nach dem Ditmpfen clas Zoug 
durch Eisenlosungell gehen lassen oder del' Klotzlosung Fcrrosulfat 
zusetzen. 

So interessant diese 13eobachtungen abel' auch sind, so ist damit nur 
rin sehr kurzer Sehritt ill del' Losung del' Aufgabe gethan: es bleibt noch 
llie Frage, welcho relativcn und absoluten :;Ylongen del' vel'schiedenen Sub
stalllen angewencret ,yerdell mUss en , um die bcfriedigendsten Resultate 
zu erlangen; ferner, welches die glinstigsten Bedingungcn sind, untoI' denen 
(lie verscbierlenen Substanzen anzuwcnden sind, in Hinsicht auf Temperatur 
del' Losungen, Dauer del' Eintauclmng, des Diimpfens, Lufthangens etc. 

Um diese Fragen heantworten zu konnon, ist cine z,reite Reihl' von 
Vorsuchen llotbwonclig. Es werden mebrcre Losungell von 25, 50, 100 
Gramm Catecbu pro Liter ,mrmen vVassers zubcreitet, und in jeder wird 
cine Probe 13auJllwollzeug YOIl passender Grosse geklotzt, dann getrocknet 
und gedampft. Auf iiJmliebc Weise werden mebrerc Losungen von Kalium
bichl'omat gemacht, die z. B. 5, 10, 20 Gramm Kaliumbichromat pro Liter 
cllthalton. Von joder geklotzton Farbe winl ein Theil in jade Kalium
bichromatlosullg gobracht und dal'in z. B. zwei Millutcn bei gewohnlichor 
Temperatul' belmndelt. Aelmliehe Theile werden bei mittlcl'er Temperatur, 
z. B. 50 0 C., durch gleichc Losungen gezogen und ,yiedel' andore beim 
Sieclcpunkt. 

Die Versuche konnen noch weiter ausgedelmt ,,'erden durch Sub
stitution von alkalis chen Chromlosungen fUr das Kaliumbichromat odeI' 
indem Illan del' Catechulbsung VOl' dem Klotzen ver~chiedene Quantitaten 
cines Eisensalzes, z. 13. Ferrosulfat, zusetzt, sodann die 13aull1wolle wie 
vorher durch saure odeI' alkalische Chromlbsungen gehen lasst. Anch 
konnon Versuehe vorgenommen werdell, die beste vVoise del' Anwen
dung anderer Farbstoffe zugleich mit Catechu zu bestimmen, um yer
schiedcne Fal'benuullccll zu erhalten etc. 

435. Vel'suehe mit Gel'l)siiure. Setzt man zu einer Losung von 
Gel'bsuure eine Losnng von Brechweinstein, so elltsteht, besonders nach Zu
satz yon Salmiak, ein Yoluminoser, weisser Nioderschlag, del', wie ein V 01'

~uch zeigt, die Eigensclmft besitzt, die meisten Theerfarbstoffe von basischem 
Charakter aus deren Losullgell anzuziehcn unel sich mit densclbcn zu Farb
lacken zu vorbinden, die selbst in Seifenliisungen unloslich sind. Es \Verde 
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nun angenommen, dass durch eine Reihe von Experimenten die gUnstigsten 
Bedingungen zur Erzeugung diesel Farblacke auf del' Baumwollfaser be
stimmt werden sollen .. 

Das Yerfahren bestande vor Allem in del' Bereitung mehrerer Tannin-
16sungen von verschiedenen Graden del' Concentration, z. B. 2,5, 5, 10, 
15, 20, 25 Gramm technisch reiner Gerbsaure pro Liter. In jede dieser 
Losungen wird ein StUck Zeug eingelegt und darin eine bestimmte Zeit, z. B. 
6 Stundell, liegen gelassen. Nachdem sodann ein UeberEchuss von FlUssig
keit durch Ausquetschen entfernt ist, wird jedes StUck in drei Theile ge
theilt. Ein Theil jedes SiUckes kann sofort in nocb feuchtem Zustande 
in eine Losung von Brechweinstein gebracht werden; ein zweiter Theil, 
nachdem derselbe getrocknet ist; ein dritter Theil endlich nach yorher
gehendem Trocknen und Dampfen. Aile Proben Mnnen zu gleicher Zeit 
in dasselbe Bad gehracht werden, wenn man nur sieher ist, dass ein 
U eberschuss von Brechweinstein vorhanden ist. Nach viertelstUndiger 
Eintauchung werden die Proben tiichtig gewaschen, um allen lose anhtingen
den Niederschlag zu entfernen und hierauf in eine Losung eines basischen 
Theerfarbsioffes, z. B. Methylenblau, gebracht. 

Wahrend del' Eintauchung werden die Proben in bestandiger Bewegung 
gehalten und so etwa eine halbe Stun de kalt gefarbt; von Zeit IU 

Zeit macht man weitere geringe Zusatze von Farbstofflosung; das Bad 
wird sodann allmahlich auf etwa 60 0 C. erwarmt, und die Proben werden 
darin liegen gelassen, bis sie das Maximum del' Farbenintensitat ange
nommen haben. 

Die Proben werden hierauf herausgenommen, gut gewaschen und jede 
in zwei Theile getheilt. Selbstverstandlich wird jede Probe bezeicbnet, 
z. B. durch am Rande angebracbte Locher, um jede von den anderen 
unterscbeidbar zu machen; endlich soUten aUe Proben in ein Musterbuch 
eingeklebt und die Art del' Erzeugung bei jeder hinzugeschrieben werden. 

'Werden sodann aUe versehieden gefarbten Proben sorgfaltig mit ein
ander verglichen, so ergiebt sich Folgendes: 

1) Die Menge Gerbsaure, welche anzuwenden ist, um eine bestimmte 
Schattirung von Blau zu erhalten. 

2) Die gUnstige Wirkung des Trocknens oder Dampfens del' mit Tannin 
praparirten Baumwolle ist quantitativ bestimmt, und man sieht sogleich, 
wie mangelhaft die gewohnlich angewendete Methode ist, nach der die 
Waare in feu c h t e m Zustande unmittelbar in das Brechweinsteinbad ge
bracht wird. Der Unterschied wird besonders bei den geseiften Proben 
bemerkbar. 

Was die gehOrige Concentration des anzuwendenden Brechweinstein
bades betrifft, so kann dieselbe im Kleinen mit Siche1'heit bestimmt werden, 
abel' man hat selbstversHindlich immer darauf zu achten, dass alle Y01'
handene Gerbsaure auf del' Faser vollstandig fixirt odeI' unloslich gemacht 
werde. Dureh einige Versuche im Grossen findet man leicht, ,,,elche 
Mengen Drechweinstein anzuwenden sind, um in dem Fixirungsbad einell 
moglichst klein en U eberschuss i.ibrig zu lassen. \Yird die \Yaare c:on-
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tinuirlich durch das Bad gezogen, so bleibt sie offenbar nur eille gam 
kurze Zeit darin, und die Losung muss dann concentrirter sein und fort
wahrend aus einer ReservelOsung gespeist werden, wenn ein geringer Ueber
schuss von Brechweinstein immer vorhanden sein soll. Nul' durch Ver
suche im Grossen in den Farbereien ist es auch moglich, zu bestimmen, 
welche tible Folgen ein Durchziehen einer grossen Anzahl mit Tannin prapa
rirter Stticke durch ein und dasselbe Brechweinsteinbad mit sieh bringt. 

Ein Zusatz von Salzen, wie Chlorammonium etc., zum Fixirungsbad 
zum Zwecke, die Bildung eines Niederschlages zu erleichtern, mag ebenfalls 
versucht werden. 

Es bleibt noeh tibrig, die gehOrige Temperatur des Fixirungsbades zu 
bestimmen. Dieselbe ergiebt sich aus einer weiteren Reihe von Versuchen, 
die den beim Fixiren von Catechu mittelst Kaliumbichromat vorgenommenen 
ahnlich sind. 

Zinnehlorid, Zinnacetat etc. schlagen die Gerbsaure ebenfalls aus deren 
Losungen nieder, und wenn es aus okonomisehcn Grtinden wtinschenswerth 
erscheint, den Brechweinstein durch diese Salze zu ersetzen, so sind in Be
zug auf dieselben die giinstigsten Zustande del' Concentration, Temperatur 
etc. nacll del' obigen Methode zu bestimmen. Endlich sind mit den besten 
schon aufgefundenen Methoden del' Anwendung del' verschiedenen Fixirungs
mittel noch parallele Versuche vorzunehmen, worauf man sich die geeignetste 
Methode auswahlen kann. 

436. Versuche mit Fal'bstofi'en. Bezieht sich die zu lOsende Auf
gabe auf die Anwendung einer Theerfarbe auf Wolle odeI' Seide, so hat 
man zu bestimmen, ob das Farben in einem neutralen odeI' in einem sauren 
Bade stattfinden soll. Bei Scide kann man versuchen, welchen Vortheil 
ein Zusatz von Bastseife zum Bade hervorbringe i nach Bestimmung del' im 
gtinstigsten Falle angewendeten Menge geht man, wenn ein saures Bad an
zuwenden ist, zur genauen Bestimmung der anzuwcndenden Menge der 
Saure und deren Art tiber. Man kann aueh die Anwendung saurer Salze, 
wie Alaun, 'Weinstein etc., anstatt freier Saure einer Probe unterwerfen. 
Auch in diesem Falle sind Versuche llothwendig, um zu sehen, ob eill 
!mItes odor eill warmes Bad zum Fiirben bessel' sei, wie hoeh die Tempe
ratur gesteigert und in welcher Zeit die hOchste Temperaturgrenze erreicht 
werden soll etc. 

Rei del' Untersuchung tiber die Anwendung solcher Farbstoffe, die del' 
Hilfe von Beizen bedtirfen, werden die nothwendigen Versuche sogar 
noell sehwieriger als in den vorhergehenden Fallen. Es mtissen dabei 
namlicll noch folgende Umstande in Betracht gezogen werden: 1) die 
besondere Art und Menge oder Concentration del' anzuwendenden Beize; 
2) die gUnstigsten Bedingungen des Reizens ill Bezug auf Dauer, Tempe
ratur etc.; 3) das Fixiren del' Beize. In den nachfolgenden Farbeopera
tionen haben die Versuche den Charakter der schon frtiher beschriebellen. 

Zur Erlauterung derartiger Versuche in Hinsicht auf Beizen soll im 
Folgenden die Anwendung eines Thonerdesalzes auf Baumwolle und auf 
Wolle im Umriss angegeben werden. 
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437. Vel'suche illl Brizell yon Bamuwolle. Die Baumwolle wird 
selten mit schwefelsaurer Thonerde, sondel'll vorzugsweise mit essigsaurer 
Thonerde gebeizt, aus schon in dem Kapitel libel' Beizen angegebenen 
Grilnden. Es sol1 hier die Anwendung einer Beize del' Zusammensetzung 
AI2S04(C2Hs02)4 in Betracht genommen werden. 

Es werden mehrere Losungen dieses Salzes bereitet von solcher Con
centration, dass sie die Aequivalente von z. B. 10, 20, 40, 60, 80, 
100 Gramm A12(S04)s'18H20 pro Liter enthalten. 

Einzelne StUcke baumwollenes Zeug oder Garu werden mogliehst 
gleichfOrmig mit jeder diesel' Losungen impragnirt und darauf ungefahr 
zwei Tage einer feuchten, warmen Luft in einer Aufhangekammer ausgesetzt, 
um die Essigsaure verdunsten zu lassen. Nach diesel' Behandlung bleibt 
auf der Faser ein basisches Salz zurii.ck, das die Zusammensetzung AI20s'SOs 
besitzt und das mit Yernachlassigung des Hydrat,Yassers auch durch die 
Formel A120 s'3S0s + 2A120s repl'asentirt werden Imnn. Hieraus ergiebt 
sich, dass zum vollen und vollstandigen Niederschlag auf die Faser diese 
durch ein schwach alkalisches Bad gehen muss, um die noch anwesende 
Schwefelsaure zu entferuen. 

Zu diesem Zwecke kann man die Resultate del' Anwendung des 
Silicats, Arseniats, Phosphats und Carbonats von Natron odeI' Ammoniak, 
odeI' einfach in Wasser suspendirte Kreide etc. mit einander vergleichen. 
Es ist rathsam, Losungen diesel' Salze von verschiedenen Graden del' Con
centration, die abel' a qui val e n t e l\I eng e n Substanz enthalten, anzu
wenden. Mehrere solcher Losungen werden sowohl kalt als bei einer 
Temperatul' von 50-60 0 C. benutzt. Die gebeizte Baumwolle wird darin 
2-3 Minuten gut durchgearbeitet, bis sie yollstandig durchnasst ist, dunn 
gut gewaschen und geftirbt, wobei man einen leichten Ueberschuss an Farb
stoff, z. B. Alizarin, anwendet. 

Es ist rathsam, einige Zeit in del' kalten Losung zu farben, dann die 
Temperatur allmahlich im Laufe einer Stunde bis auf z. B. 60 0 C. zu 
steigern. Wenn die Probelappen lwinen Farbstoff mehr aufzunehmen 
scheinen, d. h. wenn sie gesattigt sind, so werden sie gut in Wasser ge
splilt, und die Halfte jeder Probe wird massig geseift. Nach dem 
Trocknen werden die verschiedenen Proben in Hinsicht auf die Farbe mit 
einander verglichen, und mit einiger Erfahrung ist man bald im Stan de, zu 
bestimmen, welches Fixirungsbad verhaltnissmassig das beste Resultat giebt. 
Bei Benutzung von Alizarin hat man darauf zu achten, dass das Farbebad 
eine gewisse Menge essigsauren Kalk enthalten muss. 

-138. Vel'sllche illl Beizell del' Wolle. Da die Methode des Beizens 
von Wolle von cler fii.r BaumwoIle angewencleten abweicht, so nehmen 
die Versuche del' Anwenclung von Beizen auf diese Faser eine andere 
Form an. Mit Rlicksicht auf Thonerclebeizen z. B. besteht das gewohn
liche Verfahren darin, dass man die W oIle in einer Losung von Alaun 
odeI' schwefelsaurer Thonerde mit Zusatz von Weinstein kocht, und man 
hat die relativen und absoluten Mengen dieser anzuwendenden Bestandtheile 
zu bestimmen, urn, z. B. mit Alizarin, clas beste Roth zu erzeugen. 
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Zu dies em Zwecke bereitet man sechs Beizebader, von den en jedes z. B. 
1 Liter Wasser enthiilt und die der Reihe nach 2, 3, 4, 6, 8 Procent 
des Gewichtes der Wolle an AI2(S04)s'18HsO enthalten. Der Bequemlichkeit 
wegen nehme man 10 Gramm Wolle fiir jedes Gefass. Die Beizebader 
werden hierauf gleichzeitig erwarmt, so dass sich ihre Temperatur im 
Laufe von z. B. einer Stunde bis zum Siedepunkt steigert, worauf die 
Wolle noch eine halbe Stunde gekocht wird. Die Probelappen werden 
dann gut gewaschen und darauf in besonderen Badern mit gleichen Mengen 
Alizarin gleiehzeitig gefarbt. 

Man verfahrt bei dem Farben auf ahnliehe Weise, wie beim Farben 
der Baumwolle, abel' es ist hier nothwendig, dass die Wolle gegen· das 
Ende der Operation gekocht wird. Hat man einen Uebersehuss von 
Alizarin im Farbebad, so muss derselbe durch Koehen der gefarbten 
Proben in destillirtem Wasser entfernt werden. 

Naeh dem Troeknen werden die Proben mit einander vergliehen, und 
man nimmt nun die anzuwendende nothige Menge der schwefelsauren Thon
erde beispielsweise zu 6-8 Pro cent an. Darauf maeht man eine zweite Reihe 
von Versuehen, wobei gleiehe Gewiehte Wolle mit z. B. 6 Procent schwefel
saurer Thonerde aHein, sowie aueh mit Zusatz von wachsenden Mengen 
Weinstein gefarbt werden. Es ist bequem, die angewendete Menge sehwe
felsaurer Thonerde als Reprasentant von 1 Molekiil dieses Salzes anzunehmen 
und den Weinstein im Verhaltniss von 0, 1, 2, 3, 4, 6 Molekiilen den 
versehiedenen Badern zuzusetzen. Das Verfahren des Beizens und Farbens 
ist genau das namliehe, wie das schon besehriebene, und dureh Vergleiehung 
del' Farben del' gefarbten Proben lasst sieh leicht ersehen, ob der Zusatz 
von Weinstein zum Farbebad giinstig gewirkt hat oder nieht, und welche 
Menge im ersteren FaIle das beste Resultat giebt. 

Da man bei Wollil und Seide die Beize VOl' oder nach dem Farbstoffe 
oder aueh gleiehzeitig damit anwenden kann, so hat man weitere Reihen 
von Versuehen auszufiihren, um unter diesen Methoden die beste heraus
zufinden. 

Beim Vergleichen del' gefarbten Proben hat man nieht nul' auf Inten
sitat,Reinheit, Lebhaftigkeit, Gleichmassigkeit etc. der erhaltenen Farbung 
zu sehen, sondern aueh auf die Wirkung auf die Faser und das Verhalten 
del' Farbe gegen Was chen, Seifen, Walken, Reiben, Licht u. s. w. 

In allen Fallen des experiment ellen Farbens ist es in der That we
sentlieh, die Versuehe' unter Bedingungen auszufiihren, die denjenigen 
mogliehst ahnlich sind, unter denen im Grossen gearbeitet wird, und beim 
Beurtheilen del' Resultate hat man sorgfaltig darauf zu aehten, dass man 
einen beobaehteten Effect nieht zu gleieher Zeit mehr als einer einzigen 
Ursaehe zusehreibt. 

Fasst man das ganze System des Experimentirens iiber die Anwendung 
von Farbstoffen beim Farben zusammen, so ergiebt sieh, dass zwei oder 
mehr gesonderte Versuche auszufiihren sind, wobei gleiehe Gewichte eines 
und desselben Gewebestoffes den nothwendigen Operationen unter genau 
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denselben Bedingungen unterworfen werden, mit Ausnahme der angewendeten 
Menge desjenigen Bestandtheiles, dessen Wirkung man studiren will. 

In der That, welcher auch der zu bestimmende Factor sei - ob die Zeit
dauer odeI' Temperatur des Beizens odeI' Farbens, del' Charakter oder die 
Menge del' verschiedenen Bestandtheile und so weiter - die s e r Fa c tor 
all e in wird variirt, wahrend die iibrigen unverandert bleiben. Auf diesem 
Wege wird eine systematischc Reihe von Farbeversuchen ausgefiihrt; die 
Natur und der 'Werth jedes individuellen Einfiusses werden nach einander 
sorgfaltig festgesetzt, worauf man endlich durch ein zusammenfassendes 
Verfahren die Tot a lit a t de r Bed i n gun g e n genau bestimmt, unter 
denen die besten Resultate hervorgehen. Die Anzahl del' Versuche, die 
mit irgcnd einem gegebenen Farbstoffe zu machen sind, um zur Kenntniss 
del' Farbeeigenschaften desselben zu gelangen, ist ganz unbestimmt und 
hangt yom Charakter des Farbstoffes, sowie von den allgemeinen und 
speciellen Kenntnissen des Experimentirenden abo 

Es ist leider nul' zu haufig del' Fall, dass del' Farber versaumt odeI' 
sich weigert, Farbeversuche nacl! obigen Angaben anzustellen, intlem er 
dieselben entweder fiir unniitz odeI' fiir zu kostspielig und zeitraubend halt, 
und entweder nicht weiss odeI' ausser Acht lasst, dass die dadurch erwor
benen Aufschliisse in allen Fallen zu beinahe absoluter Sicherheit beim 
Ausfiihren von Farbeoperationen im Grossen fiihren und die darauf ver
wendete Zeit und Miihe tausendfach wiedererstatten. 

Was den dazu nothwendigen Apparat betrifft, so ist diesel' verhalt
nissmassig einfach. Ein Wasser- odeI' Dampfbad odeI' ein Oel- odeI' 
Glycerinbad, mit Gas oder Dampf erwarmt und mit einem durchlOcherten 
Deckel zur Aufnal!me del' Farbegefasse versehen, dient zur gleichzeitigen 
und gleichmassigen Erwarmung del' letzteren. Die Farbegefasse selbst 
miissen aus Glas odeI' gut glasirtem Porcellall verfertigt seill und etwa ein 
halbes odeI' sogar ein gauzes Liter halteu. Metallgefasse jeder Art, 
obschon sehr zweckmassig fiir specielle Untersuchungen, sind zum allge
meinen Gebrauch, besonders zum experiment ellen W ollfarben, nicht zu 
empfehlen, da die beim Beizen und Farben so haufig vorkommenden Sauren 
und sauren Salze immer Spuren des Metalls aufiosen, die in mane.hen 
Fallen das Endresultat bceinfiussen. Aus dem namlichen Grnnde miissen 
Riihrstabe oder andere Instrnmente, die zum Bewegen des zu flirbenden 
Materials wahrend del' Beiz- odeI' Farbeoperationen dienen, aus Glas odeI' 
Porcellan bestehen. Eine gute Waage, einige Becherglaser, Porcel1an
schalen, Biiretteu, Pipetten und Araometer vervollstandigen die Ausriistung. 

Fig. 96 und 97 zeigen Grnndriss, Aufriss und Durchschnitt einer sehr 
bequemen Einrichtung zu Farbeversuchen (verfertigt von Broadbent & 
Sons, Huddersfield). Dieselbe besteht aus zwei starken, gusseisernen 
Gefassen B, in welche eiserne .Becher c eingeschraubt sind, die zur Auf
nahme von Glycerin dienen. Die Farbegefasse A aus Porcellan ruhen in den 
Glycerinblidern und werden mittelst eines Seitenstiickes, das durch einen 
Ring von Kautschuk oder Asbest geschiitzt ist, eingeklemmt. Die Gefasse 
B sind so eingerichtet, dass sie sich leicht mittelst del' Handhaben F um 
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ihre Achse drehen lassen zum Zwecke des Leerens del' Farbegefasse. Die 
Achsen sind hohl und dienen zur Einfiihrung von Dampf bei D und zum 
Abfiuss von condensirtem Dampf oder Wasser Lei E. Eine Schwierigkeit 
beim experimentellen Farben bestand bisher darin, das Wasser in einer 
Reihe von Farbegefassen gleichmassig zu erwarmen und in einem bequemen 
und reinlichen Apparat glcichzeitig auf den Siedepunkt zu bringen. Del' 
hier beschrieLene Apparat, in welchem Dampf bei 13/4-2 Atmospharen 
Druck angewendet wird, erfiillt alle Bediirfnisse. 

Fig. 96 Vorrichtung zu Fiirbeversuchen. 

439. Die Wirkullg liusserer Eillfliisse auf geflirbte ~Iuster. 
Obschon in Obigem die Methoden zum Bestimmen del' beim Farben etc. in 
Betracht kommenden Bedingungen, die zur Erzeugung del' lebhaftesten, 
intensivsten und besten Farben nothwendig sind, angefiihrt wurden, so ist 
dennoeh nieht zu vergessen, dass ein Farber sein Geschaft nul' halb versteht, 
wenn er bloss hiermit vertraut ist. Er muss nieht nul' verstehen, eine 

.R 

Fig. 97. Durchschnitt von Fig. [16. 

gegebene Farbe am besten anzubringen, er muss aueh wissen, was jede 
durch Farben angebrachte Farbe auszuhalten vermag d. h. inwieweit dieselbe 
dem Lichte, Walken, Waschen etc., kurz allen natiirlichen oder kiinst
lichen Einfiiissen, denen das gefarbte Gewebe mit Wahrscheinlichkeit aus
gesetzt wird, zu widerstehen im Stande ist. Es soUten sich daher alle 
Farber angelegen sein lassen, Theile gefarbter Muster den eben genannten 
Einfiiissen auszusetzen und aIle Sorgfalt anzuwenden, urn die Mogliehkeit 
del' Zuriickfiihrung eines hervorgebrachten Effectes auf mehr als eine Ur-

22 * 
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sache zugleich zu vermeiden. Solche ausgesetzte Muster mUssen nachher 
sorgfaltig mit den Originalmustern verglichen werden. 

440. Echtheit der Farben. Eine Farbe wird gewohnlich als echt 
bezeichnet, wenn dieselbe del' bleichenden Wirkung des Lichtes widersteht ; 
die Bezeichnung kann abel' auch die Bedeutung einschliessen, dass die 
Farbe wedel' durch Was chen mit Seife und Wasser, noch durch Einwirkung 
von Sauren und Alkalien, Walken, Reiben, Eleichen etc. verandert wird. 
1m weitesten Sinne bedeutet del' Ausdruck, dass die Farbe unter keinen Ein
flussen, denen das damit gefarbte Material unterworfen wird, Noth leidet, aber 
die technische Bedeutung ist oft mehr beschrankt. In der Baumwollfarberei 
z. B. bezieht sich der Ausdruck hauptsachlich auf das Waschen mit Seife 
und Wasser und auf das Licht. In der Wollfarberei kann sich derselbe 
auf Walken, Waschen, Licht u. s. w. beziehen. 

Viele Farben Mnnen sich gegen das Waschen mit Seife und Wasser 
als echt erweisen, wahrend sie gegen Licht sehr unecht sind; oder sie 
Mnnen echt gegen Licht, dagegen fUr Sauren odeI' Alkalien sehr empfind
lich sein. 

441. Einflnss des Lichtes anf gefarbte Farben. Die chemische 
Wirkung der Sonnenstrahlen ist bekannt und es ist schon bemerkt worden, 
dass gewisse unbestandige BeizelOsungen sich unter dem Einfluss des 
Lichtes leichter zu zersetzen und Niederschlage zu bilden schein en. Es ist 
daher folgerichtig, dass das Licht auch eine starke Wirkung auf gefarbte 
Farben ausUben muss. Unter andauerndem Einfluss des Lichtes und der 
Luft verbleichen beinahe aIle Farben, und man kann sie in dieser Hin
sicht in ihrem relativen Verhalten in zwei Klassen eintheilen, namlich in 
solche, die Ii c h t e c h t sind und in solche, die n i c h t Ii c h t e c h t sind. 
Die Grenzlinie zwischen den zwei Klassen ist indessen keine bestimmte, und 
man findet gefarbte Farben von allen moglichen Graden der Echtheit. 

Jeder farbige Strahl des Spectrums besitzt eine besondere bleichende 
Kraft. Das weisse Licht ist am wirksamsten, dann folgen Gelb, Elau, GrUn, 
Orange, Violett und Roth. Directes Sonnenlicht ist wirksamer als das 
zerstreute. Das Licht des elektrischen Bogens wirkt in gleicher Weise 
wie das Sonnenlicht, aber weniger kraftig (etwa 1/4). 

Nach Chevreul wird durch Anwesenheit von Sauerstoff und Feuchtig
keit die bleichende Wirkung des Lichtes ganz bedeutend vermehrt, so dass 
sogar einige flUchtige Farben, z. B. solche, die mit Saffior, Annatto oder 
Orseille gefarbt sind, nicht verbleichen, wenn dieselben in t roc ken e m 
Sauerstoff oder im Vacuum dem Lichte ausgesetzt sind. Chevrenl hat ferner 
gezeigt, dass die Natnr der Faser dabei betrachtlich mitwirkt und dass 
einige Farben auf Baumwolle echter sind, als wenn sie auf W oIle 
oder Seide fixirt sind. Ob die wesentliche Wirknng des Lichtes die der 
Oxydation oder der Reduction sei odeI' ob die Wirkung bei jedem Farb
stoff eine andere sei, ist noch nicht bestimmt worden. Bei Berliner - Elau 
soIl eine Reduction stattfinden, aber aus der Thatsache, dass Luft und 
Fenchtigkeit eine wichtige Rolle in dem Eleichprocesse ausiiben, ist anzu
nehmen, dass in vielen Fallen eine Oxydation eintritt. Bekannntlich findet 
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man wahrend del' Verdunstung des Wassers immel' 8pul'en von Wasser
stoffsuperoxyd und Ozon, welche beide sowohl eine stark oxydirende als 
bleichende Wirkung haben. 

Die Warme wirkt in einigen Fallen in gleicher Weise wie das Licht, 
aber in viel geringerem Grade. 

Die folgenden Aufzeichnungen bezliglich del' Echtheit del' Farben 
sind das Resultat von Versuchen mit gefarbter Wolle, wovon Proben 
wahrend Perioden von einem Monat, zwei, vier, acht und zwolf Monaten 
dem Lichte ausgesetzt worden sind. 

Die Eintheilung der Farbstoffe in "echte", "mittlere" und "unechte" 
ist mehr oder weniger annahernd und solI nur dazu dienen, auf einfache 
Weise den allgemeinen Charakter eines jeden zu bezeichnen. 
Rothe Farben. 

Echte. Alizarin (AI), Isopurpurin, Purpurin, Flavopurpurin, Nitro
Alizarin (Cu), Krapp. 

Mittlere. Cochenille (8n,Al), Biebricher 8charlach und verwandte 
Farben. 

Unechte. Viele Azoroth- und 8charlachfarben, Fuchsin, 8afranin, 
Aurin, Eosin und verwandte Farben; Rothholz (Al,8n), Barwood 
(Al,8n), 8andelholz (Al,8n), ammoniakalische Co chenille (8n). 

{)range nnd gelbe Farben. 
Echte. Rostgelb, Chromgelb, Canarill, Chrysamin (F. Bayer) auf 

Baumwolle, Orange G (M. L. & B.) 1 Tartrazin, Nitro-Alizarin 
(8n,Al), Alizarin (8n), Isopurpurin (8n), Flavopurpurin (8n). 

Mittlere. Croce'in-Orallge, Diphenylamin-Orange, ,B-Naphthol-Orange, 
Pikrinsaure, Azoflavin, Brillantgelb, Echtgelb, die meisten anderen 
gelben Theerfarben, Wau (8n), Gelbholz (8n), Quercitronrillde 
(8n), Flavin (811), Gelbbeeren (8n). 

Unechte. a-Naphthol-Orange, Naphtholgelb 8, Chryso'idin, Phosphin, 
FluoresceIn, Curcuma, Orlean, Fisettholz. 

Griine und olivengriille Farben. 
Echte. Coerule'in, NaphtholgrUn, Gelbbeeren (Cu). 
Mitt/ere. Wau (Cu,Fe), Gelbholz (Cu,Fe), Quereitron (Cu,Fe), Flavin 

(Cu,Fe). 
Unechte. MethylgrUn, MalachitgrUn und SliuregrUn. 

Blane Farben. 
Echte. KUpenindigo, Alizarinblau, Berliner-Blau. 
lIfittlere. Blauholz (Cu,Fe,Cr), Indulinfarben. 
Unechte. Alkaliblau, Losliehblau, alkohollosliehes DIau, Vietoriablau, 

Nachtblau, Indigearmin, Methylenblau (ist viel eehter auf Baum
wolle), Blauholz (AI). 

Purpurfar ben. 
Echte. Alizarin (Fe,Cr), Isopurpurin (Fe), Gallein (Cr,Cu). 
Mittlere. Gallein (Al,Fe), Cochenille (Cr,Fe), Gallocyanin. 
Unechte. Blauholz (8n), ammoniakalische Cochenille (AI), Orseille, 

Limaholz (Cr,Fe), Methylviolett, Hofmann'S Violett, Perkin's Vio
lett, Rosanilinviolett. 
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Braune Farbell. 
Eehte. Nitro - Alizarin (Cr), Isopurpurin (Cr,Cu), Flavopurpurin 

(Cr,Fe,Cu), Purpurin (Cr,Fe,Cu), Krapp (Cr,Fe,Cu), Cochenille 
(Cu), Catechu, Anthracenbraun (Cr) . 

. ZIlittlere. Camwood (Cu, abgedunkelt). 
Unechte. Camwood (Cr,Cu,Al, Beizen und Farben), Barwood (Cr,Cu), 

Sandelholz (Cr,Cu), Bismarckbraun, andere Azo-Braunfarbell. 
Einige Farbstoffe, z. B. Alizarin, geben echte Farben mit a II en 

Beizen, andere, z. B. Limaholz und Fisettholz, scheinen nul' unechte 
Farben zu erzeugen; noch andere, z. B. Blauholz, geben echte odeI' unechte 
Farben, je nach del' angewendeten Beize. Der unechte Charakter del' 
aus Blauholz mit Benutzung von Zinn- und Thonerdebeizen erhaltenen 
Farben, verglichen mit del' mittleren Echtheit derselben, bei Benutzung yon 
Eisenbeizen, ist auffallend. 

Einige Farben zeigen etwas ungewohnliche Eigenschaften. Wolle, die 
mit Thonerde- und Zinnbeizen gebeizt und mit Camwood gefltrbt ist, liefert 
rothlichbraune Farben, welche wahrend des Aussetzens zuerst betrachtlich 
dunkler werden und erst nach zwei bis vier Monaten zu verbleichen anfangen. 
Die mit Gelbbeeren und Kupfersulfat hervorgebrachte olivengriine Farbe 
ist in diesel' Hinsicht bemerkenswerth, da dieselbe dauernd dunkler und 
griiner wird, sogar nach einem Aussetzen von zwolf Monaten. Das reine 
Griinlichgelb aus Pikrinsaure zeigt einen ahnlichen Charakter; beim Aus
setzen wird dasselbe schnell orange und fangt erst nach etwa zwolf Mo
naten an, heller zu werden. 

Die Anwendungsweise beeinflusst ebenfalls die Echtheit del' Farben. 
Camwood und Catechu z. B. geben mit Kupfersulfat nach del' Abdunkelungs
methode echtere Farben, als nach del' Beiz- und Fal'bemethode. 

Beim Untersuchen des Vel'haltens del' Theerfarben gegen Licht ist del' 
offen bare Einfluss ihl'er chemischen Zusammensetzung auffallend. Aile 
solche Farbstoffe zum Beispiel, deren Atomsystem das gleiche ist, wie bei 
Fuchsin, sind eben falls empfindlich gegen Licht, z. B. Methylviolett, Benz
aldehydgriin; diese Analogie el'streckt sich sogar auf Aurin und Safranin. 
Andererseits besitzen die mit Alizarin verwandten Farbstoffe alle die Eigen
schaft del' Lichtechtheit. Es giebt inuessen Faile, bei denen ein schein bar 
kleiner Unterschied in uer Constitution grosse Unterschiede in del' Licht
echtheit verursachen kann; man vergleiche z. B. FluoresceIn und Galle'[n, 
Indigcarmin und Kiipenindigoblau. 

Die irrthiimliche Ansicht, dass aile Theerfarben unecht und die mit 
den natiirliehen Farbstoffen erhaltcnen Farbcn echt seien, ist sehon widerlegt 
worden und wird hier nur angcfiihrt, weil dieselbe immer noch von vielen 
Farbern gehegt wird. Del' U rsprung eines Farbstoffes hat natiirlich gar 
nichts zu schaffen mit dessen Eigenschaften; diese hangen hauptsachlic:h, 
wenn nicht ganz, von del' chemischen Zusammensetzung und Constitution 
des Farbstoffes abo 

442. Das Fiirben zusammengesetzter Nuancell. Verhaltnissmassig 
wenige del' auf gefarhten Geweben vorkommenden Farbungen sind das Resultat 
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der Anwenduug eines einzigen Farbstoffes; der Farber muss daher noth
wendigerweise verstehen, zwei oder mehrere zusammen anzuwenden. Man 
kann sich diese Kenntniss leicht durch eine Reihe von Furbeversuchen ver
schaffen. Das Resultat, das man erhalt, wenn man so zu sagen die Farben 
mischt, muss auf gauz uhnliche Weise beobachtet und untersucht werden, 
wie es del' Kiinstler mit den Farben auf seiner Palette thut. 

Keine del' Farben, mit denen man es hier zu thun hat, ist rein wie 
die des Physikers; das Product del' Mischung gefurbter Farben ist daher 
in den meisten Fallen ganzlich verschieden von dem Product einer Mischung 
del' Farben des Spectrums. 

Eine l\lischung von Roth und Gelb bringt 0 l' a n g e hervor, Gelb und 
Elau giebt G l' ii n, Blau und Roth giebt Vi ole t t, Griin und Violett giebt 
B I au. Das Product von Orange und Griin neigt sich gegen Gel b; das von 
Violett und Orange neigt sich gegen Rot h. 

Die zusammengesetzten Farben Orange, Griin und Violett variiren in del' 
Nuance, je nach der Fiille und Reinheit des Tunes jedes einzelnen Farben
bestandtheiles. Wenn sich, z. B. bei del' Combination von Gelb und Elau, 
das Gelb gegen Orange hinneigt oder das DIau gegen Purpur, so neigt 
sich das hervorgebrachte Griin gegen Olive. 

Der Physiker bringt Weiss hervor, indem er entweder alle Farben 
des Spectrums oder nul' diejenigen mit einander vermischt, welche als 
"Complementurfarben" bekannt sind, z. B.: 

Purpur und Griin, 
Roth und Eluulichgriin, 
Orange und Turquoiseblau, 
Gelb und Ultramarinblau, 
Gelblichgriin und Violett. 

Der Farber dagegen erhalt mit solchen Mischungen Resultate, die sich 
mehr dem Gegentheil von Weiss zuneigen. Eine passende Mischung von 
Roth, Gelb und Elau kann dunkle Farben oder sogar Schwarz erzeugen. 
Ebenso giebt Roth und Griin eine Chocolade- oder braune Farbe. 

Es liegt ausser dem Bereich dieses Handbuches, die Gesetl:e del' 
Fal'benmischung zu el'ortern. Aufschliisse c1ariiber findet del' Leser in 
Bezold's "Fal'bentheorie", Rood's ,,~fodern Chromatics" und anderen uhn
lichen Werken. Man findet sich abel' am Ende immer in die Nothwendig
!wit versetzt, sich durch Ausfiihrung eingehendel' Furbevel'suche absolute und 
zuverHissige Aufschliisse zu verschaffen, und selb8t dann bedarf es langer 
El'fahl'ung, ehe man sich in der Darstellung einer yorgelegten zusammen
gesetztell Nuance durchaus sichel' fiihlt. 

Ein sehr beachtenswerther Umstand ist del', dass alle in derselben 
Operation zugleich anwendbaren Farbstoffe den moglichst gl'ossen Vortheil ge
wahren solIten. Ein Farbstoff, del' in eillem sauren Bade angewendet werden 
muss, soIl nicht zu gleicher Zeit mit einem sol chen angewendet werden, 
der am besten in einem neutralen Bade fllrbt. Basische Earbstoffe, die 
keine Beizen verlangen, konnen indessen oft mit solchen zugleich benutzt 
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werden, die der Beizen bediirfen, da die Ietzteren gewohnlich in einem 
neutralen Bade zur Anwendung kommen. 

SolI die zusammengesetzte Nuance gegen jeden Einfiuss, wie Lieht, 
Walk en etc., echt sein, so miissen alle durch die verschiedenen Farbstoffe 
der lVIischung einzeln hervorgebrachten Farben gegen jene Einfiiisse sich 
eben falls moglichst echt verhalten. 

Das oft angewandte Verfahren, echte und unechte Farben zusammen 
anzuwenden, urn entweder zusammengesetzte Nuancen zu erzeugen, oder die 
Lebhaftigkeit einer gegebenen Farbe zu erhOhen, ist nicht rationell und 
sollte moglichst vermieden werden. 

443. Einllnss des Walkens. Die bei schweren W ollstoffen, wie 
Tweeds etc., so haufig in Anwendung kommende Operation des "W alkens" 
besteht darin, dass man das wollene Tuch mit einer starken Seifenlosung, 
oft auch mit SodalOsung, sattigt und dasselbe sodann in der Walke (Fig. [,2) 
oder der Walkmaschine heftig knetet, klopft oder presst. Es ist dies 
eine ausnahmsweise angreifende Behandlung, die von der Farbe verlangt, 
dass dieselbe dem Reiben widerstehe, in schwachen Alkalien nicht loslich 
oder zersetzbar sei, und dass die etwa abgeriebene Farbe den an
grenzenden Fasern nicht eine bleibende lVIissfarbe mittheile (AusJaufen). 

Die besten Farbstoffe sind in letzterer Hinsicht diejenigen, die der 
Hilfe von Beizen bediirfen, wie Alizarin, Blauholz etc. Theerfarben, die 
direct angewendet werden, wie Fuchsin, Azofarbstoffe etc., sind sehr ge
neigt, sich abzulosen und die benachbarten Fasern zu farben. 

Einige saure Farbstoffe sind unpassend, weil sie sich durch die 
Einwirkung des Alkalis mehr oder weniger entfarben; dazu gehOren Saure
fuchsin, Sauregriin, Alkaliblau, Alkaligriin etc. In solchen Fallen bnn 
die urspriingliche Farbe ganz oder theilweise dadurch wieder hergestellt 
werden, dass man das gewalkte Tuch durch verdiinnte Saure, vorzugsweise 
durch Essigsaure, hindurchzieht. 

xxv. Werthbestimmung der Farbstoffe. 
444. Urn gute und gleichmassige Resultate zu erzielen, muss der 

Farber nothwendig unter moglichst regelmassigen Bedingungen arbeiten 
konnen. Die anzuwendenden Beizen und Farbstoffe miissen von guter 
Qualitat, frei von schadlichen Deimischungen und von constanter Zusammen
setz ung sein. 

Die Gewissheit, dass aIle diese Erfordernisse erfiillt sind, kann man 
sich nur durch bestandige Sorgfalt und Vorsicht in der Auswahl der 
lVIaterialien verschaffen, immer gestiitzt auf die Resultate der Analyse oder 
praktischer Versuche. 

Reinheit und Werth der Beizen konnen in der Regel nach den ge
wohnlichen lVIethoden der chemischen Analyse bestimmt werden; dies ist 
aber nicht der Fall mit Farbstoffen, da deren quantitative Destimmung zum 
gross ten Theil bis jetzt vernachHissigt worden ist. 
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445. Colorimetrie. Die schnelle Bestimmung der relativen Farbe
kraft eines gegebenen Farbstoffes mit Hilfe des Colorimeters hat das 
Problem nur theilweise und ungeniigend gelost und besitzt in den meisten 
Fallen wenig praktischen Werth. 

Das Instrument besteht aus zwei kalibrirten Rohren von gleichem 
Durchmesser und gleicher Lange, in welche die Losungen gleicher Gewichte 
der mit einander zu vergleichenden Farbstoffe gebracht werden. In der 
Regel ist eine der Losungen dunkler als die andere und muss dann mit 
dem Losungsmittel verdiinnt werden, bis beide Losungen die gleiche 
Farbenintensitat haben. Die Farbekrafte der beiden Farbstoffe sind den 
V olumen der verdiinnten Losungen proportional. 

Eine sich darbietende Schwierigkeit besteht darin, dass eine genaue 
Vergleichung nur dann gemacht werden kann, wenn die zu unter
such611den Farbstoffe frei von gefarbten Verunreinigungen sind und genau 
den gleichen Ton haben. 

446. Vergleichende Farbeversuch... Die befriedigendste praktische 
Methode zur Bestimmung des relativen Werthes von Farbstoffen besteht in 
einer Reihe von vergleichenden Farbeversuchen im kleinen Maassstabe. 

Bei diesen Versuchen muss die gefarbte Faser von derselben Art 
sein wie diejenige, auf welche man im Grossen den Farbstoff anwenden 
will; auch muss beim Farben und allen nothigen folgenden Operationen 
moglichst genau das namliche Verfahren eingehalten werden, wie man das
selbe im Grossen befolgt. 

Will man aus einer Anzahl zum Kauf angebotener Farbstoffe das beste 
Muster auswahlen, so farbt man gleiche Gewichtstheile Baumwoll-, Woll
oder Seidengarn mit a qui y a len ten "\Y e r the n der verschiedenen Muster; 
dasjenige Muster, das die besten Resultate liefert, ist natiirlich das 
billigste, was auch dessen wirklicher Preis sein mag. 

Es ist rathsam, yergleichende Versuche dieser Art mit allen gewohn-
1ich gebrauchten Farbstoffen anzustellen und Muster der besten und 
billigsten, d. h. der gewahlten, in verschlossenen Flaschen aufzubewahren, 
damit sie als Probemuster dienen. 

Farbstoife, wie z. B. Blauholz. die im feuchten Zustande in den 
Handel kommen, miissen vorher getrocknet werden, urn dem Verderben vor
zubeugen. N achher miissen auf ahnliche Weise aIle weiteren Lieferungen 
jedes Farbstoffes gepriift und mit den beziiglichen Probemustern ver
glichen werden. 

Eine wesentliche Bedingung des Erfolges beim Ausfiihren Yerg1eichender 
Farbeversuche besteht darin, dass man die ycrsehicdenen Pol'tionen Garu 
oder Tuch gleichzeitig und unter genau gleichen Umstanden in Bezug auf 
Zeit, Tempel'atul' etc. fal'bt. Die bequemste Einrichtung des Fal'bebades be
steht aus sechs oder acht Gefassen aus glasil'tem Pol'cellan odel' Glas, jedes 
250-1000 Cubikcentimeter haltend und aIle in ein gemeinsames Wasser-, 
Oel- oder Glycerillbad eingesenkt, das sich passelld mit Gas oder Dampf 
erwarmen lasst. Der auf Seite 338 illustl'irte A pparat kann zweekmassig 
benutzt werden. 
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Geraspelte FarbhOlzer konnen, nachdem sie gewogen sind, sofort in 
die Farbegefasse gebracht werden. Von Extracten, Teigen oder loslichen 
Farbstoffen werden abel' am besten zuer8t Losungen bereitet, besonders 
wenn diese Stoffe eine grosse Farbekraft besitzen, wie dies z. B. bei den 
Theerfarben del' Fall ist. 1\Ian liist z. B. 0,1-1 Gramm in 100 Cubik
centimer Wasser oder Alkohol und bringt die erforderliche 1\Ienge del' 
Losung mit Hilfe einer Pipette in das Fal'begefass. 

Tuchlappen werden dul'ch Einschneiden kleiner Locher an den Randel'll 
von einander unterscheidbar gemacht. Nachdem man die Fiirbegefasse mit 
kaltem Wasser gefiillt hat, wird zuerst del' Farbstoff eingefiihrt, hierauf 
das vorher mit Wasser benetzte Tuch oder Gal'll, um dieses einige Zeit 
kalt zu farben, zur Erzielung einer vollkommen gleichmiissigen Farbung; 
sodann wird unter bestandigem Umriihren die Temperatur allmahlich ge
steigert, genau wie es im Grossen geschehen miisste. 

Nach dem Fiirben werden die Probelappen gewaschen und getrockllet; 
wenn nothwendig, k ann auch ein Theil von jedem etwa eine halbe Stunde 
in einer warmen Seifenliisung behandelt, oder auf andere Weise gcreinigt 
und geschOnt, und darauf gewaschen und getrocknet werden. 

Die Proben werden zum Schlusse unter genau gleicher Beleuchtung 
mit einander verglichen. Blaue, violette und griine Farben lassen sich oft 
bei Gaslicht schilrfer beurtheilen. 

Beim Baumwollfiirben kann man sich zu obigen Versuchen bequem 
breiter Streifen von Baumwollzeug bedienen, die mit verschiedenen Beizen, 
z. B. Eisen- und Thonerdebeizen, bedruckt sind, und zwar mit jeder Beize 
in zwei verschiedenen Graden del' Concentration oder auch mit einer 
Mischung der beiden Beizen. Auf diese Art gebeiztes Zeug war frtiher 
im allgemeinen Gebrauche ZUl' Prttfung des Krapps auf dessen Handels
werth; es kann solches abel' auch sehr bequem dazu dienen, alle in der 
Praxis mit obigen Beizen verwendeten Farbstoffe zur Erzeugung dienliehel' 
Farben del' Probe zu unterwerfen, wie z. B. die versehiedenen FarbhOlzer 
und deren Extraete, Alizarin, GalleIn ete. 

Ftir diejenigen Farbstoffe, die sich mittelst Gerbsaure fixiren lassen, 
ist es bequem, Baumwollzeug zu gebrauehen, das in Streifen mit Gerbsaure 
geklotzt oder bedruckt, dureh ein' Brechweinsteinbad gezogen und endlich 
gewaschen und getrocknet wurde. 

Beim Farben von Wolle und Seide ist es am besten, gleiehe Gewiehte 
diesel' Stoffe anzuwenden, entweder in Form von Garu odeI' Stoff. Wenn 
nothwendig, werden dieselben zuerst gebeizt, und aIle 1\Iatel'ialien, die 
im Grossen angewendet werden miissen, werden dem Farbebad zugesetzt. 

Die am sehwierigsten zu schatzenden Farbstoffe sind diejenigen, die 
sich im Farbebad nieht ersehiipfen lassen. Bei diesen taueht man ZUI' 

Probe oft weisses Loschpapier odeI' Baurnwollzeug moglichst gleichmassig 
in die Losungen. 1\Ian Hisst sodann den Uebersehuss an Fliissigkeit von 
dem Papier odeI' Zeug abfliessen, troeknet letzteres und vergleicht endlich 
die Farben auf dem gefarbten Papier. 

In gewissen Fallen giebt ein bruchweises Fi"trben Aufschluss tiber die 
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Anwesenheit fremder Substallzen oder Verunreinigungen in dem Farbstoffe. 
Man bereitet ein concentrirtes Farbebad, farbt darin 0,1 Meter Tnch und 
nach dessen Entfernnng ein zweites, drittes, viertes etc. Stuck von gleicher 
Lange in der ubrig gebliebenen Losung, bis das Bad erschOpft ist. 1st 
der Farbstoff rein, so durfen die verschiedenen Probelappen im Tone nicht 
von einander abVieichen, wenn sie auch in der lntensitat verschieden sind. 

Die Reinignng gewisser Farbstoffe fuhrt fUr den Fabrikanten betracht
lichen Verlnst mit sich. So enthalten z. B. die wohlfeileren Qnalitaten 
Rosanilinblau immer einen rothlichvioletten Farbstoff; daher giebt ein reines 
Blau, z. B. 6 B., eine schwachere Farbnng als die wohlfeileren rothlich
blanen Farben. Zu gewissen Zwecken, z. B. znr Erzeugung znsammen
gesetzter Nnancen, sind in der That die letzteren den ersteren vorzuziehen. 

Eine allgemeine EinfUhrung der PrUfung der Farbstoffe vor deren 
Gebrauch hatte ohne Zweifel zur Folge, dass die Gewohnheit verschwinden 
miisste, dieselben in verdUnntem Zustande oder mit unniitzen Substanzen, 
wie Dextrin, Zucker, Kochsalz etc., gemischt auf den Marl,t zu bringen, 
wozu der Farbenfabrikant durch den Mangel an Urtheil seitens derjenigen 
Farber, welche nur wohlfeil einkaufen wollen, getrieben wird. 

Urn die einzelnen Farbstoffe zu erkennen, benutzt man aIle moglichen 
Reactionen, die von deren chemischen Eigenschaften abhangen. 

Mischungen von Farbstoffen erkennt man zuweilen auf folgende Weise: 
Taucht man einen Streifen weisses Loschpapier theilweise in die Losung 
ein, so zeigen die verschiedenen Farbstoffe oft verschiedene Grade der 
Capillaritat, und es werden auf dem Papier verschiedene Farbzonen be
merkbar; oder man bHist ein wenig von dem fein gepulverten Farbstoffe 
auf weisses Loschpapier, das mit Wasser oder einem anderen passenden 
LOsungsmittel befeuchtet ist; oder das Papier wird iiber einem Glasgefasse 
bestreut, worin das Losungsmittel in vollkommen ruhigem Zustande ent
halten ist. 1st die Farbesubstanz eine Mischung, so erscheinen auf dem 
Papier verschieden gefarbte Flecken, oder man sieht in dem Losungsmittel 
Streifen der verschiedenen Farblosungen. Eine solche Erscheinullg zeigt 
sich deutlich bei Mischungen von Theerfarben, die zur Erzeugung von 
illdigoblauen Nuancen bestimmt sind; man erhalt violette, orange und 
griine Fleckell oder Streifen. Es ist auch moglich, dass die verschiedenen 
Bestandtheile einer Farbenmischung nicht aHe in demselben Mittel loslich 
sind, was ebenfaHs zu deren Unterscheidung dient. 

Auf chemische Methoden zur Werthbestimmung von Farbstoffen kann 
man sich nicht immer verlassen. In der Regel wendet man Normal
losungen oxydirender Korper an, z. B. Chlorkalk, Kaliumchlorat oder 
Kaliumbichromat in saurer Losung, oder Ferridcyankalium in alkalischer 
Losung. Diese Losungen werden zugesetzt, bis die Farbe zerstort ist. 

Diese und andere chemische Methoden tinclet man in Werken iiber 
technische Analyse beschrieben. 
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XXVI. Die qualitative Bestimmllng der Farbstoffe 
auf gefRrbten Geweben. 

Die Bestimmung del' Farbstoft'e auf gefarbten Geweben Iasst viel zu 
wiinsehen iibrig. Das analytische Verhalten del' Farbstoft'e ist etwas ver
nachiassigt worden, und Reaetionen, die man mitteist einiger Proben mit 
Leichtigkeit und Sicherheit ausfiihren kann, sind selten. Die Schwierigkeit 
ist noeh grosser bei zusammeng~setzten Nuancen, und das Vel'halten eines 
Farbstoft'es gegen Reagentien variirt oft bedeutend, je nach del' Natur del' 
Faser und del' Art del' Anwendung. 

In vielen Fallen giebt die Erkennung del' die Farbstoft'e begieitenden 
Beize bestimmte Aufschliisse iiber die Natur del' Farbstoft'e; die Untersuchung 
del' Beize ist daher nicht zu vernachlassigen. Unorganische Beizen erkennt 
man durch Einaschern eines Theiles del' gefarbten Waare und Unter
sucbng del' iibrig bleibenden Asche nach den gebrauchlichen analytisehen 
Methoden. Zuweilen ist es gut, den anwesenden Farbstoft' VOl' dem 
Einaschern zu zerstOren, indem man die Waare mit einer verdiinnten 
Chlorkalklosung kocht, wenn man namlich dabei nicht zu befiirchten hat, 
die Beize selbst zu zerstoren. Die Aufsuchung organischer Beizen, die 
nebst anorganischen vorkommen, ist schwierig, und jeder Fall muss be
sonders behandelt werden. 

Bei del' Untersuchung gefarbter Gewebe auf Farben mit Hilfe del' 
nachfolgenden Tafeln werden kleine Stiicke abgeschnitten und in Porcellan
schalen gebracht, die eine geringe Menge del' genannten, massig con
centrirten Reagentien enthalten. Andere kieine Stiicke werden in Probe
rohrchen mit verdiinnten Losungen erwarmt. 

Naehdem auf solche Weise die Anwesenheit eines Farbstoft'es con
statirt ist, wird frisehes Material derselben Art mit dem vermutheten Farb
stoft' besonders gefarbt und Controlversuche damit gemacht, wodurch die 
gemachten Schliisse entweder bestatigt werden oder nicht. Man gelangt 
auf diese Weise zu einiger Gewissheit. 

Die bei del' Benutzung del' Tafeln S. 350-372 anzuwendenden 
Reagentien sind folgende: Concentrirte Salzsaure [HCI]; concentrirte 
Sehwefelsaure [H2S04]; Natronlauge [NaOH]; zehnprocentige LOsung; Am
monialdliissigkeit [NHaJ; gleiche Theile Zinnchloriir und concentrirte Salz
saure [SnC12 + HCI] i Alkohol odeI' Weingeist. 
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Farbstoff. HCI. 

Fuchsin . . .. I Faser gelb. Die I Wie bei HC!. 
urspriingliche 
Farbe wird 
beim Was chen 
wieder herge· 
stellt. 

Rothe 

NaOH. 

Faser znerst Faser entfiirbt. 
heller, nachher 
fastfarblos, be· 
sonders beim 
Kochen. 

Saurefuchsin . Extrahirt mit 
blass blaulich· 
rother Farbe; 

Fm'be der 
Faser unver· 
lindert. 

Wie mit HCI. I Faser in del'l Faser entfarbt, 
I KlUte entfiirbt. Farbe allmah· 

lich wieder her· 
gestellt dlllrch 
Aussetzen an 
die Luft. 

Safranin ... 
I 

Verdiinnt,keine Faser zuerst I Lasung rosa. II Wie mit NaOH. 
Reaction: con· schwarz; ver· 
centrirt, Faser wandelt sich I I l blau. __ I __ b_al_d_in_G_r_u_n_. -:-; _____ ~ 

I~----

Faser gelb,FliiS'1 Faser gelb,FliiS· 
sigkeitrosa flu· sigkeitgeIh flu· 

Eosin A . . .. Faser blassgelb. Faser sogleich 
(B. A. S. F.) lebhaft geib. 

Methyleosin. Faser gelb. Faser geib. 

Erythrosin I. I Faser braun· I Faser geib. 
(B. A. S. F.) lichgeib. 

Phloxin J. .. Faser geib. 
(P. Monnet 

Faser geib. 

& Co.) 

orescirend. orescirend. 

Faserrosa,Fliis,\ Wie mit NaOH. 
sigkeitrosa flu· 
orescirend. 

I 

I 
F~ser l!nd Fliis·l· Wie mit NaOH. 
slgkelt rosa. 

II·. Faser und Fliis·l· Faser und Flus· 
sigkeit rosa. sigkeit rosa. 

i ! 
-----~---------~-----~-

Aurin . . . .. Faser geib. Wie mit HC!. Lasung Iebhaft Wie mit NaOH. 
roth. 
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Farben. 

SnCI2 +HCl. 

Beim Kochen 
fast ganzlich 
entfarbt. Farbe 
beim Waschen 
theilweise wie
der hergestellt. 

Farbe beim Ko
chen zum 

grossten Theil 
ausgezogen. 

Entfarbt beim 
Erwarmen, 
Fliissigkeit 

farblos. 

Faser orange
gelb, Losung 
blassgelb. 

F . 1- I 
. aser belm "0-1 
chen orange. 

Faser heim KO-I· 
chen gelblich. 

I 

Alkohol 

Giebt leicht eine 
blaulichrothe 
FHissigkeit. 

Sehr wenig Far
he extrahirt. 

Farbe extrahirt, I 
rothe fluores-
cirende LO-I 
sung. I 

I 

Andere Erkennungszeichen. 

Schwefel-Natrium entfarbt. 
Fuchsin wi I'd von Orseille uncl Aurin unterschieden 

wie folgt: 
Amyl-Alkohol extrahirt eine blaulichrothe Farbe 

aus mit Fuchsin gefarbtem Material. 
Amyl-Alkohol extrahirt eine gelbe Farbe aua 

mit Aurin gefarbtem Material. 
Amyl-Alkohol extrahirt eine rosa odeI' violette 

Farbe aus mit Orseille gefarbtem Material. 
Durch Zusatz von NH3 zum alkoholischen Ex

tract entfarbt sieh Fuchsin; Orseille wird blau
lichroth; Aurin bleiht unveriindert. 

Los I i c h e Eo- I Heisses KH3 haltiges Wasser extrahirt eine rosa 
sinfarben nicht Fliissigkeit aus loslichen Eosinfarben. 
extrahirt,wenn Eosin G, mit 20-40 Pro cent concentrirter KOn 
gut gefarht. gekocht, gieht eine orangerothe Losung, die dllrch 

Spiritllsliisliche fortgesetztes Kochen purpurfarhig und endlich 
Eo sinfarh en hlau wird mit starker griiner Fluorescenz. Farbe 

leicht extrahirt und Fluorescenz beim Verdiinnen unverandert. 
mit absolutem Eosin B gekocht mit KOH, giebt blaulichviolettc 
Alkohol. Losuug mit blassgriiner Fluorescenz. Beim 

Rosa fluoresci
rende Losung.1 

I 

I 

Verdiinnen wird die Fliissigkeit rothlich purpur
farbig. 

Eosin BN gekocht mit KOH, gieht endlich oliven
griine Losung olme Fluorescenz. 

In del' KlUte Farbe extrahirt. 
gelbe Losung. 
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Rothe Farben 

Farbstoff. HCI. 

Magdalaroth . U nverandert. 

Purpurin ... Gekochtmit vel'· 
diinnter HCI, 
Faser u. Fliis-
sigkeit gelb. 

H2SO4• 

I Unverandert. 

i 

i 

I 
I 
I 

Wie mit HCI. 

NaOH. 

I Unverandert. 

i 
! 

I 

i 
I 
I 

I, 

Erwarmt mit 
verdiinnter 

NaOH, Faser 
und Fliis sig
keit kirsch
roth. 

Unverandert 

Gekochtmit ver
diinntem NH3, 

Fliissigkeit 
blassrosa, Fa
ser unveran
dert. 

, I I Verdiinnt, un- Verdiinnt, un- Faser und LO-I U nverandert 
verandert; con- verandert; con-. sung violett. I 

Alizarin . ... 

centrirt, Faser centrirt, rothe ! 
lebhaft gelb ; Farbe extra- i 

Fliissigkeit hirt. I I 
bernsteingelb. Concentrirte 

H2S04 lost bei 
gewohnlicher . 
Temperatur 

mit Aliz. roth 
gefarbteBaum
wolle auf. Das 
Aliz. scheidet 

I sich beim Ver
di.innen aus als 
flockig.Nieder-
schlag, den man I 
sammeln, trock
nen und subli
miren kann. 

Kann man dies 
nicht, so er
kennt man das 
Aliz. an del' 
durchAlkalien 
ertheilten vio
lettenFarbung. I 

croce"insc~ar--I-;~':rzuer-st-v-iO-.'-c-o-n-c-entri-rt-e~-'--F-a-r-b-e-d-er-Faser 
lach 7 B I lett, Fliissig- Saure, Faser blau. 

(F. Bayer & Co.). 1 keit farblos. und Fliissig-
Beim Stehen keit blau. 

wird die Faser 
I blau, Fliissig-

keit griinlich-
blau. 
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(Fortsetzung). 

SnCl2 + HCI. I Alkohol. Andere Erkennungszeichen. 

Wenig Reac
tion, Faser 
leicht blaulich. 

Sehr geringes I' Um lVIagdalaroth auf Seide zu erkennen, die mit 
Extract. Lo- einer l\Iischung von Magdalaroth und Eosin 
sung rosa fiuo-I gefarbt ist, extrahirt man mit kochendem Alko
rescirend. hoI, wodurch das Eosin gelost wird, und priift 

die Losung auf gewohnliche Weise. NIau wascht 
I die Seide uud priift auf' lVIagdalaroth mit Sauren 
lund Alkalien. 

Faser braun- Losung roth. 
lichroth, Flus· 
sigkeit bern-
steingelb. 

Faser 
gelb, 
keit 
gelb. 

orange- Unverandert. 
Fliissig-
lebhaft 

HNOs giebt einen lebhaft gel ben Flecken. ChI or
kalk bleicht. Barytwassermacht die Faser kirsch
roth und extrahirt mit blass blaulichrother 
Losung. Kochen mit Losung von Alaun 
uncI Abkuhlen giebt eine orange fiuorescirende 
Losung. 

I 

I 

Giebt keine fiuorescirende Losung beim Kochen 
mit Al2(S04)S (Unterscheidung von Krapp und 
Pupurin). 

I Chlorkalk unci Chromsaure bleichen. 
Gekocht mit Ba(OHkL6sung. wird die Faser vio

lett, HNOs giebt einen gelben Flecken. 
Eine alkalische Losung von K3FeCY6 giebt keine 

Reaction; K1Vln04 auch nicht. HN02-Dampf 
verwandelt es in gelbes Nitro-Alizarin. 

Beim Kochen verliert Alizarinroth seine Lebhaftig
keit unci wird braunlich, wird aber beim Aus
setzen an die Luft wieder fast so lebhaft wie 
vorher. 

Mit Ammoniak versetzte, wassrige oder alkoholische 
Losungen gebcn charakteristische Absorptions
spectra. 

Faser entfarbt. Wenig odeI' kei- HN03 giebt zuerst einen dunkelblauen Flecken, 
ne Wirkung. del' sich in ein lebhaftes Gelb mit griinlich

blauem Rande verwandelt. 

Hummel, Flirberei und Bleicherei. 23 
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Farbstofi'. 

Biebricher 
Scharlach 

(Kalle & Co.) 

Echtroth. . . 
(B. A. S. F.) 

Echtponceau B. 
(B. A. S. F.) 

Ponceau 2 R. 
(:rd. L. & B.) 

Ponceau 3 R. 
(1\1. L. & B.) 

Rothe Farben 

HCI. 
·1 

NaOH. 

I Faser violett, i Faser zuerst I Faser dunkell Unverandert. 
Flussigkeit ; grun, dann blaulichroth, I 

farblos. Beim I dunkel blau- Fhissigkeit 
Stehen keinc lichviolett. farblos. 
weitere Ver-
ilndenmg. 

i Faser wird dun- I Faser violett, I Faser wird bias-I Unverandert. 
kel,Flussigkeit ! Fliissigkeit ser, rothe I 

I 

leichtenSchein I farblos, aber Farbe extra- i 
von Roth. beim Stehen hirt. ' 

I bHlulichviolett. 

, I 

Faser und Lo- [Faser dunkell Unverandert. Faser violett, 
Flussigkeit 

farblo8. Beim 
Stehen keine 
wcitere V cr
anderung. 

sung griin. I bJaulichroth, 
keine Farbe 

I extrahirt. 

Faser unveran- Verdunnte 'I' N ahezu 
dert durch kal- H2S04 keine, farbt. 
te HCI, aber Reaction. I 
beim Kochen Concentrirte I 
fast entfarbt H2S04 extra-
und viel Farbe I hirt die Farbe. ! 
extrahirt. I 

ent- Faser blasser. 

1 Faser unveran- Unverandert. I Nahezu ent- Wenig " Tir-

I 

dert, selb8t farbt. kung. 
beim Kochen. I 
Blaulichrothe 

I I 

Fhissigkeit ex-
trahirt. 

Bordeauxroth B·I Faserwenigyer- i Faser zuerst I Faser orange-I Unverandert. 
(:rd. L. & B.) andert, Fliis-: violett, endlich roth, Losung 

sigkeit roth- I blau. I gelblichroth. 
lichviolett. i Fliissigkeit zu

I erst farblos, 
, nachher leb- I 
I haft blau. 
, I 

Krapp. Faser braun- Faser braun- I Faser und FlUS-I Wolle braun-
lichroth. lichroth, Flus- sigkeit put·pur. lichroth,Baum-

sigkeit roth. ' wolle unveran-
dert. 
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(Fortsetzung). 
I 

SnCI2 + HCI. I Alkohol. Andere Erkennungszeichen. 

Faser entfarbt. ii, Wenig odeI' kei-I HNOg giebt zuerst einen dunkelblauen Flecken, 
I ne Wirkung. del' sich in Braun mit dunkelblauem Rande ver-

Faser entflirbt. 
(Widersteht 

diesel' Probe 
besser als an
llere Schar
lachfarben.) 

Faser entfarbt. 

i wandelt. 
i 

Wenig odeI' kei- HNOg wirkt wie bei Crocelnscharlach 7 B. 
ne Wirkung. 

I Wenig odeI' kei
ne Wirkung. 

, 

HNOg giebt einen dunkelblauen Flecken, der sich 
in Rothbraun verwandelt, mit dunkelblauem oder 
schwarzem Rande. 

Faser entfarbt. Wenig oder kei- i HNOg giebt einen violetten Flecken, der sich nach-
ne Wirkung. her in ein lebhaftes Gelb yerwandelt. 

Faser enWirbt. Wenig odeI' kei- HNOg wie bei Ponceau 2 R. 
ne Wirkung. 

BeimErwilrmen I vvenigoderkei-I HNOa giebt einen yioletten Flecken, der nachher 
wird die Faser i ne Wirkung. braun wird mit lichtblauem Rande. 
fast farb~os, ! I Die .Farbe wird durch HNOg nicht so leicht afficirt 
oder blass lIla- 'I· Wle Crocelnscharlach. 
farben. 

Wenig Farbe 
extrahirt. 

I I 

Keine Wirkung.! Salpetersaure farbt die Faser lebhaft gelb. 

I 

23* 
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Rothe FarbEm 

Farbstoff. HCI. NaOH. 

Cochenille . Faser orange- Faser und Lo- Losung purpur- Wie mitNaO 
roth. Losung sung lebhaft farbig. 

H. 

orangerosa. rosa. 

Rothholz . .. I Losung rosa. I Faser braun, I Viel Farbe ex-I Wie mit NaOH. 
Losung gelb, trahirt, blau
sich in Braun lichroth.Baum,I 

\ 
verandernd. I. wolle fast ent-

tarbt. 

Barwood . . I Keinewirkung·1 Faser rothlich- \ Faser purpur, II Wie mit NaOH. 
'I braun, Losung Losung farb-

I 
schmutzig- I los. I 

Sandelholz . 

Safflor ... 

Orseille . . . 

Pikrinsiiure 

Victoriagelb . 

Naphtholgelb 

braun. i 

Keine Wirkung. Faser und Lo- Faser purpur, Wie mitNa OH. 
sung rothlich- Losung farb-
braun. los. 

I Baurnwolle ent-j Baumwolle ent- II Mit verdiinnter I Baumwolle 
farbt. tarbt. NaOH Baum- fieischfarbig. 

j I I ;e~~.e blass-I 

I Losung roth. Faser und Lo-i Faser blaulich- Wie mit NaOH. 
sung purpur, purpur. 

I nachher braun. 
I I 

Farbe extrahirt Entfarbt. 
beim Kochen, 
Fliissigkeit 

griinlichgelb. 

Entfarbt, Wa- - - i 

schen stellt die 

I 
Farbe wieder her. 

Beinahe 
entfarbt. 

ganz Wie mit HCI. 

I 

Gelbe und 

Faser wird' Faser w ird 
Ibe 
ra
Co-

orange,Losung 
gelb. 

- -

Faser orange, 
Losung gelb. 

blasser, ge 
Farbe ext 
hirt beim I 
chen. 

- -

Faser blass 
beirn Koch 

er, 
en 
ge-gelb ab, 

zogen. 
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(Fortsetzung). 

SuCl2 + lIC!. I Alkoho!' Andere Erkennungszeichen. 
I 

Faser und Lii- Keine Wirkung. Salpetersaure farbt die Faser golb. 
sung orange-
roth. 

Faser und Lo-I Lichtgelbe 
sung gelb. sung. 

I 
I 

Lo-I Salpetersaure farbt die 
I Kochende Seifenlosung 
I Lo""" bl'uli,hmlli. 

Faser braunlichgelb. 
entfernt viel Farbe; 

Faser unveran-; Rothe Losung. 
dert, Losung: 
roth. I 

I Salpetersaure farbt W oIle dunkelolive. 

I 
I 

I 

Faser unveran- Rothe Losung. Salpetersaure farbt Wolle dunkelolive. Mit FeS04 
dert. Losung gekocht, wird die Farbe violett. 
roth. 

Baumwolle 
strohgelb. 

I KeineWirkung.1 
i I 
I I 

! 

Sogieich 
farbt. 

ent- Blaulichrothe 
Losung. 

I Siehe Fuchsin. 

orange Farben. 

Faser gebleicht, Gelbe Farbeex-
Fliissigkeit trahirt. 

farblos. 

I 

Faser gebleicht, Extrahirt mit 
Losung farb- geiber Farhe. 
los. 

I 

Alle Pikrinsaure-Gelbfarben schmecken bitter. 
Mit KC~-Losung erwarmt, wird die Faser roth 

durch Bildung von Isopurpursaure. 
Bei zusammengesetzten Farben muss das Material 

mit Alkohol ausgezogen und die Losung mit KCN 
auf Pikrinsaure gepriift werden. 

Warmes Wasser extrahirt die Farbe. 

Wasser extrahirt die Fat'be, und die gelbe Losung 
wird von H2S04 entfarbt. 

Kochendes KCN extrahirt eine rothe Farbe. In 
weisses Papier gehiillt und auf 1200 C. erhitzt, 
hinterIasst dieser Farhstoff einen Flecken auf 
dem Papier. 
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Gelbe und orange 

Farbstoft'. HCI. NaOH. 

'NaphthOlgelb 8.1 Faser gebleicht, ' Entfarbt. I Faser blasser, Faser wenig 
i Losung farb- I Flussigkeit . verandert, 

I 
los. II' 1 gelb. I Flussigkeit 

I blassgelb. 

Aurantia. . .1 Faser blass- I. Faser gelbliCh-I' Wenig odeI' kei- 'I' Keine Wirkung. 
gelb. I braun. ne Wirkung. 

I 

Chryso'idin .. 1 Faser roth. GelbeFarbe ex-I Faser blasser II Faser gelber. 
(E. S. & S.) trahirt. und gelber. 

Echtgelb . Roth. 
(E. A. S. F.) 

Orange 3. Faser roth,Flus' 
(F. Eayer& Co.) sigkeit rosa. 

F"" b"~-I L"~g b,'oo-I We"', \ 
lichroth, Fli.is- lichgelb. ktmg. 
sigkeit roth. I 

Vir-

Faser und FHis-
sigkeit lebhaft 
blaulichroth. 

Faser matt gelb-I Faser unve 
lichroth. dert, Flus 

ran
sig
elb. I keitleichtg 

I 

Orange 4. . .1 Faser rothlich- Wie mit HCI. Keine 
(A. Poirrier.) violett, Flus- kung. 

I sigkeit violett. 

\Vir- ! Faser ullYer 'an
sig-

I 
dert, Flus 
keit gelb. 

Orange 2. 
(A. Poirrier.) 

Phosphin 

Nitro-Alizarin. 

Krapp. 

Gelbholz . .. 

Faser und Flus- I Wie mit Hel, i Faser tiefroth. 
sigkeit blaU-1 abel' mehr blau. I 

I 

KeineWirk ung. 

lichroth. I I 

Faser fast ent-
farbt, Losung 
gelb. 

Faser hell stroh-
gelb, Losung 
gelb. 

Wenig Wir-
kung. 

1 

Losung grun-
lichgelb. 

1 

Faser wird blei-l Faser wird 
cher und gel- ler, ein 
bel'. I haftes Gel 

hel
leb
b. 

Faser braun-I Faser bordeaux· Kalt,keine Wir-
lichgelb, Flus- roth odeI' 
sigkeit gelb. braunlich, 

I Flussigkeit 
farblos. 

kung; 
\Varrn, wie 
NaOH,abe 
ser nicht 
dunkel. 

mit 
rFa· 

so 

Faser braun- Faser und Lo- I Faser brau n. 
lichroth, Lo- sung purpur. 
sung roth. 

I 
I 

I'. Faser und Lo- [ Faser und Lo-I Faserwenigver-
, sung orange. I sung braun. andert. 

Faser unveran
dert, Losung 
gelb. 

I : I 
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Farben (Fortsetzung). 

SnCl2 + HC!. Alkoho!. Andere Erkennungszeiehen. 

Gebleieht. I Keine Wirkung.1 Koehendes Wasser extrahil't nieht. 
: Erhitzt auf 120 0 C. hinterhlsst es in weissem Papiel' 
I I keinen Fleeken. 

;:ser beim~~l'-I Farbe leieht ex-I-~rwarmt mit SnCl2 giebt es cine dunkle, braunlich-
warmen braun. trahirt. rothe Farbe; naehher entflirbt. 

Beinahe ent-I Gelbe Farbe ex-I 
farbt. trahirt. 

-~--

Faser lebhaft Ein wenigFarbe HN03 giebt einen lebhaft rothen Fleeken. 
roth, nachher extrahirt. 
entfarbt. 

I 
Vollstandig ge- Ein wenig Farbe 
bleicht. extrahil't. 

Faser zuerst GelbeFarbe ex-
beim Kochen trahirt. 
tief violett, all-
mahlieh heller 
und endlich 
gebleicilt. I 

I 
~~---- ------- ------~--- -- -"--

Vollstandig ge
bleieht. 

I 

Keine Wirkung'j 

I 

Faser beinahe Ein wenigFarbe 
entfarbt. extrahirt. 

Faser tiefgelb, i Keine Wirkung.! HN03 giebt einen lebhaft gelben Flecken. 
Flussigkeit -j- Kochendes Ba(OH)2 farbt die Faser bordeauxroth. 

gelb. 

I 
I 

Faser unveran- Keine Wil'kl1ng. Erwarmt mit Fe2Cl6 wird die Faser olivenbraun. 
dert , Losung 
blassroth. 

Faser orange, I Keine Wirkung. 
Losung farb- i 

los. I 
Mit HN03 Faser blassgelb. 
Erwarmt mit Fe2Cl6 wird die Faser olivenfarben. 
Gekocht mit essigsaurer Thonerde entsteht eine 

gelhe Losung mit hHiulichgriiner Fluorescenz. 
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Gelbe und orange 

Fal'bstoff. Hel. NaOH. 

Fisettholz Faser unveran- Faser und Lii- Faser riithlich- Wie mit NaOH. 
dert, Liisung sung riithlich- braun. 
blassgelb. braun. 

au Faser wenig ver- Faser braun- Faser wenig ver- Keine Wirkung. 
andert, Liisung lichgelb. andert, Liisung 

w 
blassgelb. blassgelb. 

uercitronrinde Faserwenigver·1 Faser braun- Faser wenig Faser unveran-
andert, Liisung I gelb, Liisung verandert, Lii- dert, Losung 
gelb. . gelb. sung gelb. gelb. 

o 

I 

I, Faser und 1,0-1 Faser braun, 1 Faser und Lii-I Faserwenigver-
sung gelb. Losung gelb. sung gelb. andert, Liisung 

Flavin . ... 

I I I (b 
--------~--------

Gelbbeeren 

gelb. griinlichgelb. 

Faser unveran- Farbe ein wenig 
dert, Liisung extrahirt. 
braunlichgelb. 

Faser unveran- I Faser orange
dert , Loslmg I braun, Losung 

--------+----
Curcuma Faser riithlich- Faser riithlich

braun, Losung braun, Losung 
farblos. braun. 

Faser lebhaft 
riithlichbraun, 
Losung oran-

Faser lebhaft 
rothlichbraun, 
Losung orange. 

I gebraun. 

----- c-------------'--------------;-------------

Orlean . .. Wenig ver- Faser und Lii- Wenig veran- Wie mit NaOH. 
andert oder sung blau. dert. 
braunlichroth. 

Rostgelb . . I Faser strohgelb I wenig;irkung'l Keine Wirkung.! Keine Wirkung. 
odeI' entfarbt. 

Chromgelb.. Faser entfarbt, Faser grunlich- Faser blasser, Wenig Wir-

Malachitgriin . 

Liisung blass- gelb odeI' matt- Flussigkeit kung. 
gelb. gelb. blassgelb. 

Faser und Flus
sigkeit lebhaft 
orange; beim 
Was chen mit 
Wasser wird 
die grune Far
be wieder her
gestellt. 

Faser stark ge
bleicht, Fliis· 
sigkeit lebhaft 
orange. 

Entfarbt. 

Grune 

Entfarbt. 
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Farben (Fortsetzung). 

Alkohol. Andere Erkennungszeichen. 

Keine Wirkung. Keine Wirkung. Mit HN03 Faser dunkelbraun. 
Erwarmt mit Fe2C16 wird Faser olivenfarben. 

Faser wenig ver- Keine Wirkung.1 HNOa keine Wirkung. 
andert. Erwarmt mit Fe2C1s wird Faser olivenfarben. 

I Farbe beim Kochen mit Bleiaeetat unverandert . 

, aser wenig ver- Keine Wirkung. .Mit HNOa Faser liehtbraun. 
andert, Liisung Erwarmt mit F2C16 wird Faser olivenfarben. 

F 

gelb. Farhe wird orange dureh Koehen mit Bleiaeetat. 

Faser braun-! Keine Wirkung. 'I Alit IIN03 Faser dunkelbraun. 
liehgelb, Lii- Erwarmt mit Fe2C16 wird Faser olivcnfarhen. 
sung lebhaft . I Koehende Essigsaure giebt eine gelbe Liisung mit 
gelb. I griiner Fluoreseenz. 

Farbe wird orange dureh Koehen mit Bleiacetat. 

I --

Faser hraun, Keine Wirkung. ' Mit HN03 Faser braun. 
Liisung gelh. I Erwarmt mit Fe2C16 wird Faser olivenfarhen. 

I Farbe wird orange heim Koehen mit Bleiaeetat. 
I 

Faser riithlieh- i Farbe extrahirt, Mit HN03 Faser hlassgelh. 
braun, Liisung' Liisung orange Eine Liisung von Borsaure in HCl und Alkohol 
farblos. odeI' gelb mit giebt eine lehhafte, rothe Farhe. 

griiner Fluo-
rescenz. I 

--------''----------'----- ... __ . __ ._--_ .. - .-._--

Entfarbt. 

Entfarht. 

Entfarht. 

Farben. 

Losung lebhaft Wird mit KaFeCys + HCI blau gefarht. 
gelb. 

I Keine Wirkung.! Mit Sehwefel-Ammonium Faser gesehwarzt. 

I . 

Keine Wirkung.1 

Faser fast ent- Griine Fal'be Auf 100 0 C. erwarmt, verandert sieh die Farhe 
farht, Fliissig- extrahirt. nieht (Unterseheidung von Methylgriin). 
keit gelb. 
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Farbstoff. 

Methylgriin . 
(B. A. S. F.) 

Sauregriin .. 
(Ges. Chern. 
Ind., Basel) 

Alkaligriin . . 

Helvetiagriin . 

Coerule'in . . 

Aldehydgriin . 

Kiipenblau und 
Gelbholz. 

Indig • Carmin 
und Pikrin-
saure. 

Grune Far ben 

HCI. NaOH. 

I Faser und Fliis- i Faser stark ge-[· Entfarbt. 
• sigkeit blass- I bleicht, Fliis-
I gelb; Farbe I sigkeit farblos. [ 

I Entfarbt. 

I 

I durch Wa-
I schen wieder I I 
I hergestellt. I I 

i I I 

Faser blass- ! Faser braun, I Entfarbt. 
griin. 1 Fliissigkeit I 

Entfarbt. 

I gelb. 

I Entfarbt. '. ! I · Fliissigkeit dun- : Faser lUld Fliis- Entfarbt. 
I kel olivenbraun,! sigkeit dunkel-

I
· Losung roth- I braun. 1 

braun. I 

I Fliissigkeit gelb, I Entflil'bt. ; Faser rothgelb. \ Wie mit N aOH. 
griine Farbe I I 
beim Verdiin-
nen mit Wasser II 

wieder hergest. 

I Faser mattgriin, .1

1 Wie mit HCI, 1 Keine Wirkung.1 Keine Wirkung. 
Fliissigkeit Fliissigkeit . 

bordeauxroth'l schmutzig-
bernsteingelb. 

I 

iFaser 
· gelb. 

lebhaft I Faser orange. 

I 

I 

Faser blasser, Wie mit HCl. 
Fliissigkeit 

blau. 

I I 
Faser znerst i Wie mit HCI. 
blau, nachher I· 

sehr blass; 
Fliissigkeit I 

blau. 

I Wenig Einwir-I V orerst wenig 

I 
kung,Faser all- Wirkung, Fa
mahlich blas- ser nach eini-
ser. I ger Zeit ge-

I bleicht. 
, 

I I 
! Faser griinlich- 1 Faser blasser 
I blau, Fliissig- oder blan, 
I keit gelb. Fliissigkeit 
, gelb oder griin-
I lic~ 

I 

Faser fast ent-I Wie mit NaOH. 
farbt, FliiSSig-

1 
keit blassgelb. 

I 
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(Fortsetzung). 

SnCI2 + HCI. I Alkohol. 

Faser fast ent- Blaulichgriine 
farbt, Fliissig- Farbe extra-
keit gelb. hirt. 

Faser fast ent- Griine Farbe 
farbt, Fliissig- leicht extra-
keit gelb. hirt. 

Faser unveran- II Griine Farbe I 

dert, blaulich- extrahirt. I 

extrahirt. 

Andere Erkennungszeichen. 

Anf 100 0 C. erwarmt, wird es blaulichviolett (Un
terscheidung von Malachitgriin). 

griine Farbe I I 

-----+------'--~~ ------~------~ ---------

Fast vollstandig 
entfarbt. 

Blaulichgriine 
Farbe extra-I· 
hirt. 

I 

Faser braun- \ Keine Wirkung.l HN03 giebt einen braunen Flecken. 
lichroth, Fliis- ! 

sigkeit braun; i 

beim Waschen i 
mit Wasser I 
Farbe allmah-
lieh restaurirt. 

Langsam 
farbt. 

ent- I Griine Farbe I HNOa giebt einen braunen Flecken. 
. extrahirt. 

I 
-----~-------c----------------

I 
Faser viel bIas- Siehe Indigo. 
ser, Fliissig-
keit griinlich-
gelb. 

Entfarbt. 

Kochender Eisessig giebt griine Losnng; beim Ver
diinnen mit Wasser wird Blau wieder hergestellt. 

Kochendes AI2(S04)3 giebt gelbe Losung mit grii
ner Fluorescenz. 

Entfernung del' gelben Farbe durch Kochen mit 
verdiinntem Na2C03 und Priifnng des B1an anf 
Indigo. 

, Kaltes Wasser extrahirt Pikrinsaure; Priifung del' 
Losung mit KCN. 
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Blaue 

Farbstoft'. HCI. NaOH. 

Alizarinblau 
(B. A. S. F.) 

Faser violett, 
Flussigkeit 
gelbroth. 

Verdunnte Faser blaulich- Keine Wirkung. 
H2S04 farbt grun. 
Faser violett, 

Fliissigkeit 
leicht roth. 

Concentrirte 
H2S04 giebt 
violette Flus
sigkeit. 

WasserHisliches I Extrahirt blaue I Faser und FlUS-I. Faser rothlich-II Entfarbt sofort. 
Blau. Farbe. I sigkeit roth- braun. 

lB. S. & S.) I I Ii"'b"=! I 

SPiritusHislichesl Faser dunkel-I· Faser und Lo-I Faser Ziegel-I Entfarbt lang-
Blau. grun, Losung sung rothlicb- roth. sam. 

(A.Po;m".) I h,,= I b,,= I I 

Alkaliblau 3. B.I Faser grUnliCh-1 Faser und Flus- Faser zuerst I Entfarbt schnell. 
(B. A. S. F.) blau, Losung sigkeit roth- rothlichbraun, 

fast farblos. liChbraun. . nachher ent-I 
I I farbt. 

Indulin . . . I Faser violett, I Losung dunkel- Rothlichviolette Wie mit NaOH. 
Flussigkeit blau. Farbe ausge-

I tiefblau. zogen; die Lo-
sung entfarbt 
sich bei Zu-
satz von Zink
staub. Violette 
Farbe durch 
Aussetzen der 
filtrirten Lo-

Luft wieder 
hergestellt. 

sung an die I 

--------'-------'-1------'--------'·--------

Methylenblau 
(B. A. S. F.) farbt, Losung sigkeit grun. violett. 

Faser fast ent-I Faser und Flus- Faser blaulich- Keine Wirkung. 

bJaulichgrun. 
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Farben. 

SnCI2 + HCl. AlkohoI. Andere Erkennungszeichen. 

Faser zuerst 
violett, beim 

Erwarmen 
braunlichroth; 
Fliissigkeit ist 
braun. 

Keine Wirkung.1 HNOs giebt einen lebhaft gelben Flecken, der 
nach einiger Zeit braun wird. Seife und Chlor
kalk haben keine Wirkung. 

Phosphorsaure giebt eine orangerothe Liisung, die 
beim Verdiinnen mit Wasser und Zusatz von NHs 
blau wird. 

Eine verdiinnte alkoholische Ammoniakliisung zeigt 
charakteristische Absorptionsstreifen im Spec
troskop. 

Faserwenigver-I Absoluter Alko-I HNOs giebt einen dunklen Flecken, der sich in 
andert, blaue hoI extrahirt DunkeIgriin mit schwarz em Rande verwandelt. 
Farbe extra-, selbst beim ·1 

hirt. Kochen keine 
Farbe. i , 

Faser unveran-I Absoluter AlkO-1 HNOs giebt einen schwarzen Flecken, der sich in 
dert, Fliissig-I hoI extrahirt Dunkelgriin verwandelt. 
keit farblos. .1 die F~rbe sO-I 

gar III der 
Kalte. I 

Faser unveran-I Absoluter AlkO'! HNOs giebt einen hellgriinen Flecken mit schwar-
dert, Fliissig- I hoI extrahirt zem Saume. 
keit farblos. 1 die Fa,rbe sO-I 

gar III der 
Kalte. 

~---------------------------------------

Extrahirt eine Blaulichviolette 
violette oder Farbe extra-
griine Farbe. hirt. 

Entfarbt. Griinlichblaue 
Farbe extra
hirt. 

Indulin NN wird durch Chlorkalkliisung nicht ver
andert. 

HNOs giebt einen dunklen, blaulichgriinen Flecken. 
Chlorkalkliisung verandert einige Indulinblau in 

Riithlichgrau, wahrend andere enWirbt werden. 

HNOs giebt einen griinen Flecken, der sich nicht 
weiter verandert. Chlorkalkliisung macht erst 
griin und entfarbt allmahlich. 

Auf Baumwolle viel echter als Anilinblau und 
widersteht neutralen Seifen, Licht und schwa
cher Chlorkalkliisung. Sehr empfindlich gegen 
Chromsaure. 

Eine dreiprocentige Liisung von K2Cr207 verwan
delt zuerst in Violett und enttarbt endlich. 1st 
mit Tannin fixirt worden, so bleibt eine braune 
Farbe. 
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Blaue 

Farbstoff. HCI. NaOH. 
, 

Resorcinblau. - - Verdunnte Losung blau, Wie mit NaOH. 
H2SO4 keine mit rother 
Wirkung. Fluorescenz. 

IndoPhenolblau.1 Fasergraubraun.j FaSergraUbraun.1 Keine Wirkung.1 Keine Wil'kung. 

Indigokiipenblau. Keine Wirkung. Vel'dunnte Keine Wirkung. Keine Wil'kung. 
H2SO4 keine 
Wirkung. 

Concentrirte 
H2SO4 giebt 
blaue Losung. 

Indig-Carmin. Losung griin- Losung blau. Faser grunlich. Wie mit NaOH. 
lichblau. Beim Kochen 

mit verdunn-
tel' NaOHwird 
Farbe ausge-
zogen, Losung 
wenig gefarbt, 
wird aber blau 
beim Ansauern. 

Berllner-Blau. I Keine wirkung·1 Keine Wirkung.j Faser braun. 

I I i 

I Wie mit N aOH. 

I 

Blauholzblau. I Faser rot~. oder I Wie mit HCI. Faser und Lo-j Wie mit N aOH. 

I 
braun, Losung I' sung purpur. 

roth. i I 

Ultramarinbla~'1 Entfarbt. Entfarbt. Keine Wirkung. Keine Wirkung. 

I 
Violette 

Gallein . .. Faser braun- Wie mit HCI. Fal'be der Faser Keine Wirkung. 
lichroth, Flus- blauer. 
sigkeit bern-
steingelb. 
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Farben (Fortsetzllng). 

SnCI2 + HCI. Alkohol. Andere Erkennungszeichen. 

Entnirbt. 

I 

BeimErwarmen Kochender, ab-I Chloroform extrahirt blaue Farbe. 
Faser blasser, soluter Alko- Starke HN03 giebt lebhaft gelbe Flecken. 
Losnng griin- hoI giebt blauc : Mit Indigo getarbte Baumwolle erzeugt beim Ver
gelb. Losung, die! brennen purpurfarbige Dampfe, die sich auf einer 

beim Stehen I kalten Porcellanschale zu blauen Flecken ver
farblos wird , dichten. 
mit Abschei- I 
dung von In-] 
digotin. I 

I 
I I 

Faser beim Er- i Wenig oder kei - I Farbe extrahirt durch Kochen mit verdiinnter 
warmen ent-: ne Farhe ex- Na2C03 ; Seide odeI' Wolle kann in dem ange-
farbt. I trahirt. sauerten Auszug gefarbt werden. 

I Salpetersanre giebt gelben Flecken. 

I I 
Keine Wirkung'I' Keine Wirknng.\ Asche enthalt Eisen. Concentrirte Salpetersaure 

giebt gl'unen Flccken. Gekocht mit NaOH, ent-
, halt die Losung Ferrocyankalinm; durch Ansauern 

Entfarbt. 

Entfarbt. 

Farben. 

I lund Zusatz von Fe2CI6 erhalt man eincn blauen 
! Niederschlag. 
I I 

I KeineWirknng.1 Wenn znm Ueberfarben von Indigokiipenblau be-

l, : nntzt. kann es durch Kochen mit verdunnter HCl 
i entfernt werden, wobei der Indigo nicht affi-

I I cirt wird. 

Keine \Yirknng.I' Beim Verbrennen del' Faser bleibt blan gefarbte 
Asche zuruck. 

I N l\l' auf Kattun oder gedruckten W ollstofi'en. 

Faser carmoi- Keine Wirkung. HN03 giebt einen lebhaft gelben Flecken. 
sin,Fliissigkeit ChlorkalklOsung zeigt keine Wirkung. 
roth. 
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Farbstoff. 

Alizarin . .. 

Methylviolett. 

Benzylviolett. 

Hel. 

I Faser und FHis- Wie mit Hel. 
sigkeit matt-

I gelb. 
I 

I 
Faser gel~li~h- ! Wie mit Hel. 
braun, Flusslg-
keit bernstein-
gelb; die vio-

lette Farbe 
beim Verdun
nen mit Was
ser wieder her-I 
gestellt. 

'I' Faser gelblich- I Wie mit He!. 
braun, FHis- I 

sigkeit bern- I 
steingelb; die I 
violette Farbe I' 

beim Verdun-
nen mit Was- I 

ser wieder her- I 
gestellt. 

Violette 

NaOH. 

Farbe del' Faser I Keine Wirkung. 
blauer. 

I 

I Faser zuerst Faser blasslila, 
blass roth- fast entfarbt. 

lichviolett, 
nachher ent-
farbt. 

I 
Faser zuerst : Beinahe 
blauer, nach-' farbt, 
her entnirbt. blass 

I lichlila. 

ent-
Faser 
blau-

Perkin'sViolett. Faser unveran- Wenig odeI' kei- Faser blau, Far- Keine Wirkung. 

Naphthylamin. 
violett. 

Phenylviolett 
oder alkoho· 
lisches Vio· 
lett. 

dert, Losnng ne Wirkung. be restaurirt 
blaulichrosa. beim Waschen. 

I Faser grau. I Wenig odeI' kei-\ 
1 ne Wirkung. 

I 
Faser dunkel-j Faser und Lo- Entfarbt. Entfarbt. 
griin, L6sung, sung roth· 

I braunlich. I braun. 

, I 

Schwarze 

Anilinschwarz. Keine Wirkung, I Wie mit He!. I Keine Wirkung. Keine Wirktmg. 
odeI' Farbe I 

Blauholzschwarz. 

wird grunlich
schwarz, re'l 
staurirt durch 

Alkalien. 'I Saure L6sung 
braunlich. 

Faser roth oder 
olivenbraun, 

L6sung tief
roth. 

Wie mit Hel. L6sung purpur- Wie mit NaOH. 
farbig. 
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Farben (Fortsetznng). 

SnCl3 + HC!. Alkoho!. Andere Erkennungszeichen. 

Wie mit HC!. 
I 

Keine Wil'kung. I Zerstorung des Farblackes mit verdiinnter HCI, W R-

'1 schen und Zusatz von NaOH; das auf del' Faser 
noeh haftende Alizarin lost sich mit Purpurfarbe. 

Faser griin, abel' 
fast entfarbt 
beim Stehen, 

Fliissigkeit 
gelblichgriin. 

I 

Farbe extrahirt. I 

Faser lebhaft I Farbe extrahirt·1 
griin, FliiSSig-1 I 

keit blassgelb. , ! 

-----c-----------:--------- ----------.-.-.-------
FaserSchmutzigJ. Farbe extrahirt.1 HN03 hat keine Wirkung. 

braun, abel' ' Cl bleicht die Farbe langsam. 
nicht entfarbt. I I 

! , 

- I 

Blaue Farbe ex
tl'ahil't; ent
fiirbt nul' lang
sam. 

Farben. 

Farbe extrahirt.1 HN03 giebt 

! 

einen griinen Flecken. 

Faser griinlich-I-~\:oc~en~:-AI- -Chlorkalklosung verandert die Farbe in braunroth. 
grau, Farbe I kohol extrahil't Mehrere Durchgange abwechselnd durch eine con-
durch KH3 eine briiunlich- centrirte Losung von KMnO, und Oxalsaure ent-

gestellt. Sehwache Oxydationsmittel hahen keine Wirkllng. 
wieder her- I rothe Farbe. farben. 

: I 

Faser violett 
oller grauroth; 
Llisung roth, 
llachher braun. I 

Keine Wirkullg. I Asche enthalt Eisen odeI' Chromo 

I 

Hum mel, Fiil'llerei und Bleicherei. 24 
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Farbstoff. HeI. 

Blauholzschwarz I Blauholzfal'be ! Wie mit HOI. 
mit kiipen- entfernt, Indi- I 

bJauem Grunde., go nichtveran- I 

I dert, und Fa- I 
, ser bleibt blau. ; 

Alizarinschwarz. ! Faser orange,! Wie mit HOI. 
i Farbe restau- I 

rirt mit NHa• i 
Tanninschwarz. Gebleicht zu Wie mit HOI. 

Alizarin. 

blass stroh-
gelber Farbe, 
nachheriges 

Eintauchen in 
, NH3giebtroth· 

lichbraune 
Farbe. 

Faser braun- Wie mit HOI. 
lichorange. 

Farbe durch· 
. NH3 wieder I 

i hergestellt. 

NaOH. 

Blauholzfarbe 
entfernt, Indi
go nicht ver

I andert. 
I 

Schwarze 

Wie mit NaOH. 

I 
__ I __ ~ ___ --

: I i Keine Wirkung'l Keine Wirklmg. 

I I 

',Faser b~a~n-I' Ke:e~irkung. 
lichgrau odeI' 
schwarz. 

Braune 

i ~~hwache ~ir-I~'~s:~ un~ran-
: kung, Faser dert. _ 

'
I blauer, Flus-I 
! sigkeit einen 
I Schein von I 
i Blan anneh-I 
I mend. 

Nitro-Alizarin~I-Fasel~~~s~r, 'I' ;~ser -(~:l~~ler, I', Faser dunkler, I Keine Wirkung. 
,FHissigkeit Flussigkeit Losung farb-
I gelb. I orange. I los. I , ' 

Catechubraun. -~~ enig oder~e0 W-e:i~-~~r kei~1 W en~~ ~e~: k-ei~1 ;~nig~~:. kei-
ne Verande- i ne Verande- I ne Verande- I ne Verande-

I 
rung, Liisnng I rung. I rung. I rung. 
blassorange. I ' 

_,~ ___ '_ _ , ___ .I____! ;-1 ___ _ 

Camwoodbraun. i Faser roth, 
FHissigkeit 

gelblichroth. 

i--'T--- I 

! Wie mit HeI. I Faser und Fliis- Faser purpur, 
I sigkeit pur- Flussigkeit 
: purfarbig. farblos. 
I 

: I 

RothhoJzbraun. Faser und FHis- I' Faser gelblich- I Faser pm'pur, I Faser pm'Pur, 
sigkeit gelb-, roth, Flussig-! Flussigkeit Flussigkeit 
lichroth. I keit gelb. : kirschroth. I farblos. 
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Farben (Fortsetzllng:). 

SnCIQ+HCI. I - , 
Alkohol. 

Faser wird I' Wie mit Indigo-
schmlltzigblau. blau. 

, 

Wie mit HC!. 

Entfl1rbt. 

Farben. 
, 

Wie mit HC!. I Keine Wirkllng. I 

Wie mit HCI. 

Faser wird blas- \ Keine Wirkung. 
ser, Losung 
farblos odeI' 'I ' 

orangf'. 

Andere Erkennllngszeichen. 

Zuerst wird B1auholzfarhe u. s. w. durch Kochen 
mit verdiinnter Hel entfernt, dann das iibrig 
bleibende B1au anI' Indigo gepriift. 

Asche enthl11t Eisen, kommt nur auf gedrncktem 
Baumwollzeug VOl'. Diese Heactionen gelten nicht 
fi'lr das mit ~aphtazarin hCITorgehraehte Schwarz. 

enthalt Eisen. 

Asche enthalt Chrom und zllweilen Kupfer. Farbe 
mehr odeI' weniger gebleicht durch kochende 
Losung von Chlorkalk. 

~~~ie~n~i~;~i:-I-- - - -1-K~mIllt I1llr anf W oIle VOl'. 

roth. I 

I 

I 
Faser nnd Fllis- , 
sigkeit kirsch- ' 
roth. 

24* 
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Methylen- 276. 
Nacht- 263. 
Nacht- B 269 
Naphthol- 286. 
Nen- D 271. 
N entral- 271. 
Opal- 262. 
Parma- 262. 
Haymond's 326. 
Resorcin- 280. 
Rosanilin- 262· 
Seiden- 263. 
Serge- 263. 
Victoria- 26U. 
Wasser- 263. 

Blauholz 221. 
-blau 224. 
-hlau (W oUe) 229. 
-gran 224. 
-purpur 224. 
-purpur (Wolle) 230. 
-schwarz 221. 

Bleiacetat 154. 
-beizen 154. 

- -chromat 145. 
- -nitrat 1M. 
- -zucker 154. 

Bleichen del' (losen) Baumwolle 48. 
des Baumwollgarnes 48. 
des Baumwollzeuges 51. 
fiir Druckwaare 51. 
des Leinengarnes 59. 
des Leinens 59. 
des Leinenzwirnes 59. 
der Leinwand 60. 
der Seide 81. 
fur Tiirkischroth 58. 
del' Tussurseide 82. 
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Hleichen fiir weisse Waare 58. 
del' Wolle 77. 

mit schwef!.Stiure 77. 
" " mit Wasserstoft'-

superoxyd 78. 
Blutalbumin 164. 
Blutlaugensalz, gelbes 167. 

rothes 167. 
Bonsor's Schwarz 229. 
Brasilienholz 235. 
Brechen des Flachses 12. 
Brechweinstein 166. 
Braun, Anthracen- 321. 

Bismarck- 288. 
Echt- 292. 293. 
Manchester- 288. 
Orseille- 291. 
Phenyl- 278. 
Phenylen- 288. 
Zimmet- 288. 

c. 

Cachou de Lavalle 321. 
Calciumcarbonat 166. 

-acetat 168. 
i Camwood 236. 

Canarin 321. 
Canelle 288. 
Carbonisiren 5. 9. 22. 
Caseln 164. 
Catechu 255. 

- Versuche mit demselhen 332. 
Cellulose 3. 
Centrifugalmaschine 194. 
Cerise 261. 
Chappeseide 34. 
Chinagras 15. 
ChI oren 57. 
Cholesterin 26. 
Chromacetat 148. 

-alaun 145. 
-beizen 141. 

alkalische 150. 
-chloride 149. 
-gelb 323. 
-nitratacetat 149. 
-nitrate 149. 
-rhodaniir 150. 
-saures Barium 145. 

Bleioxyd 145. 
Kupferoxyd 145. 

-schwarz 224. 
-sulfacetate 149. 
-sulfat 147. 

Chrysamin 297. 
Chrysaureln 291. 
Chryselnsaure 278. 
Chryseolin 291. 
Chrysoidin 287. 
Chrysoin 291. 
Chrysolin 281. 



Cocdn 282. 
Coccinin B 293. 
Cochenille 241. 

- -Carmoisin 241. 
- -Scharlach 242. 

Coerulein 284. 
Colorimetrie 34;'). 
Conditionirapparat 40. 
Conditionil'en del' Seide 40. 
Congo corinth 296. 
Corallin, gelbes 280. 

rothrs 281. 
Crabhen 74. 
Crocein 3BX 293. 

Hrillant- 1\1 2D4. 
- 'icharlach 3 Ii 294. 
-scharlach 7 Ii 294. 

Cudbear 246. 
Curcllllla 255. 
Cnrcumin S 297. 
Cyano'sin 282. 

Dampfen 105. 

D. 

Dahlia 262. 266. 
Degummiren 79. 
Deitaplll'pmin 296. 
Doppclchlorzinn 137. 

E. 
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Farbeversuche, Ansflihl'ung 332. 
vergleichende 345. 

Farbstofl.'e 102. 
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Anwcnrlnng del' ki'mstl. 259. 
del' mineral. 323. 

" del' uatlir!. 204. 
lllonogenetische 102. 
polygenetische 102. 
q ualitatiyc Iiestimlllllng aliI' 
gefarbten Gcwehen 348. 
saure und hasische 106. 
Werthhcstillllllung 344. 

Ferriacetat 133. 
I Ferridcyankaliulll 1 G7. 

Ferrinitrat 133. 
- -nitratacetat 133. 
- -sulfat 126. 
- -sulfatacetat n:l. 

Ferroacetat 124. 
- -cyankaliulll 167. 
- -sulfat 123. 

Fibroin 43. 
Fisettholz 253. 
Fixirlllittel flir Beizen 165. 
Flachsfaser, chem. ZusamnH'nsctzung 13. 

phys. Stl'llctur lind Eigen
::ichaften 12. 
Wirkungvprsch.Agentien 13. 

Flachsptlallze 9. 
Flavanilin 277. 

Echte und unechtcFarbcn(Zusaml1lenstel- ! 

Flavin 252. 
Flavopurpurin 298. 
Flockseide 32. lung) 340. 

Echtheit del' Farben 340. 
Ecruseide 8\!:. 
Einbadmethode des Farbens 188. 
Eisenalaun 134. 

-heizen 123. 
- alkalische 13,!. 

-chlorid 134. 
-oxyd, essigsaures 133. 

- salpetersanres 133. 
salpeterschwefelsaures 132. 
schwefelsaures 126. 

-oxydul, essigsaures 124. 
salpetersaures 126. 
salzsaures 126. 
untersclmefligsaures 126. 

- -pyl'ophosphat 134. 
-vitriol 123. 

Eiweiss 163. 
Entschiilen del' Seide 79. 
Eosinf~1l'bstoffe 281. 
Eriaseide 3:;. 
Erythriu 282. 
Essigsi\nre 168. 

I'. 

Farhemle Grnndstoffe 102. 
Fiirhell, Theorie 100. 

unregelmlissiges 198. 
Filrbel'cia bwasser 95. 

Floretseide 84. 
Fluorescein 281. 
Fuchsia 271. 
Fnchsin 261. 

Siimc- 261. 

Gabanholz 236. 
Gallapfel 15ft 

I Gallein 283. 
Gallocyanin 21)7. 

- -tlavin 321. 
I Gelatine 1G4. 

Gelb, Anilin- 21)7. 

G. 

Bl'illant- 290. 
Campobello- 278. 
Chinolin- 277. 
Chrolll- 823. 
Echt- 289. 
Frallz(isisch- 271). 
Gold- 279. 
Hessisches 297. 
lmlisch- 290. 
:\Ianchester- 279. 
Martins- 279. 
l\Ictanil- 290. 
X 289. 
N aphtha lin- 2,9. 
Xaphthol- 279. 
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Gelb, Naphthol- S 279. 
Neu- 279. 
Primel- 279. 
Resorcin- 291. 
Rost- 323. 
Saffran- 279. 
Victoria- 278. 

Gelbbeeren 254. 
- -holz 249. 

Gerbsaure 156. 
Versuche 333. 

Glaubersalz 169. 
Glossiren 36. 
Grenadin 261. 
Griin, Aldehyd- 260. 276. 

Alkali- 260. 
Benzaldehyd- 2.59. 
Brillant- 259. 
Echt- 259. 
- - J 259. 

Guinea- 260. 
Helvetia- 260. 
Licht- S 260. 
Mala chit- 259. 
Methyl- 267. 
Naphthol- 280. 
N eu Victoria- 0 G 259. 
Resorcin- 280. 
Saure- 260. 
Victoria- 259. 

H. 
Haar 17. 
Hangen 105. 118. 
Halbstoff, Fiirbemaschine 196. 
Halbwollstoffe, Farben 328. 
Hecheln des Flachses 12. 
Helianthin 289. 
Heliochrysin 279. 
Holzessigsaures Eisen 124. 
Hydrocellulose 5. 

Indigcarmin 220. 
Indigoextract 220. 

I. 

. Farbemaschine, continuirliche 208. 
-Htrberei, Theorie derselben 204. 
-Kiipen, fehlerhafte Zustiinde 216. 
-l'otaschekiipe 213. 
-Heibmaschine 204. 
-Sodaklipe 213. 
-Substitut 225. 
-Sulfitkiipe fUr Wolle 214. 
-Urinkllpe 213. 
-Vitriolkiipe 205. 
-W aidkiipe 211. 
-Zinkstaubkiipe 209. 

Indophenole 286. 
Indulin 270. 
Illjectorkessel 5:3. 
L;ocholrsterill 26. 
. - -purpurin 298. 

J. 
Jigger-Farbemaschine 180. 
Jute, Bleichen 15. 

K. 
Kali, doppeltchromsaures 141. 
Kaliumbichromat 141. 

Gehrauch desselbeu 226. 
Kaliumpermanganat 15.5. 
Kalk, essigsaurer 168. 
Kalken 53. 
Kameelwolle 19. 
Kaschmir 19. 
Keratin 21. 
Kieselsaure als Beize 155. 
Knistel'll der Seide 36. 
Kochen mit Harzseife 5(;. 
Kiirperfarben 101. 
Krapp 239. 
Knpferacetat 153. 

-beizen 152. 
-chlorid 153. 
-chromat 145. 
-nih'at 153. 
-sulfat 153. 

L. 
Lacdye 245. 
Lacke 103. 
Leim 164. 
Leinen, siehe Flachs. 
Leinenbleichen, Chemie desselben 61. 
Licht, Einfiuss auf gefarbte Farben 340. 
Llama 19. 
Lustriren 38. 
Lutecienne 282. 

:\Iagenta 261. 
Manganbeizen 324. 

-bister 15·5. 

lU. 

-chloriir 155. 
::\Ic Naught's Trockenmaschine fLil' lose 

Wolle 191. 
W ollwaschmaschine 68. 

::\Iilzbrand 19 . 
::\Iohail' 19. 
l\Ionogenetische Farbstoft'e 102. 
:\Iugaseide 3.5. 

I Mutterwolle 21. 
I .Nlyrobalanen 151i. 

~. 

Naphthalinrosa 271. 
N a phthazarin 321. 
Xatriumaluminat 122. 

-arsenat 165. 
-bichromat 144. 
-carbonat 1G6. 
-phosphat 1G:). 
-sulfat 1159 . 
-tetl'al'senat 16·-). 
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Natron 165. 
doppeltchromsaures 144. 
kieselsaures 165. 

N eucoccin 293. 
Nigrosin 270. 
Nitroalizarin 319. 
N opalin 282. 
Nuancen, Farbenzusammengesetzter 342. 
Nuanciren 201. 

Oel als Beize 160. 
- lOsliches 162. 

Olivenol 160. 

o. 

Orange, Alizarin- 318. 
Dimethylanilin- 289. 
Diphenylamin- 289. 
Extra- 291. 
Gold- 289. 
c< Naphthol- 291. 
fJ Naphthol- 291. 
Palatin- 279. 
I 291. 
II 291. 
III 289. 
IV 289. 
G 292. 
N 289. 

Organzin 33. 
Orlean 246. 
Orseille 246. 

Pectin 12. 
- -saure 12. 

Pectose 12. 

P. 

Pergamentpapier, vegetabilisches 5. 
Pflocken 36. 
Phloxin 282. 
Phosphin 269. 
Phthalelnfarbstoffe 281. 
Pikrinsaure 277. 
Pinksalz 138. 
Polygenetische Farbstoffe 102. 
Ponceau, Brillant- 4 R 293. 

Echt- 294. 
Krystall- 6 R 293. 
Xylidin- G 292. 

- R 292. 
GG 292. 
GT 292. 
RR 292. 
3 R 292. 
4 R 292. 
5 R 294. 
6 R 293. 
S 294. 
SS 294. 

Primrose, alkoholisches 282. 
Primula 266. 
Primulin 297. 
Probefarben 332. 

Purpurin 298. 
Pyroxylin 6. 

Quercetin 252. 
Quercitron 251. 

Ramie 15. 

Q. 

R. 

Reinigungsmittel beim W ollwaschen 63. 
Rhea 15. 
Rhodanaluminium 120. 
Ricinusol 160. 
Rosten (Flachs) 10. 

Theorie desselben 12. 
Rohseide 33. 
Rohwollschweiss, Zusammensetzung 24. 
Rose bengale 282. 
- JB 282. 

Roseln 261. 
Rosolan 269. 
Rosolsauren 280. 
Rostgelb 323. 
Roth, Anisol- 293. 

Bordeaux- B 293. 
Congo- 296. 
Echt- 292. 
- - B 293. 
- - D 293. 

Kaiser- 282. 
Magdala- 271. 
N eutral- 271. 
Phenetol- 293. 

Rothbeize 117. 
- -holz 235. 

Rubin 261. 

Sltuern 5.5. 
Safflor 247. 
Saffrosin 281-

s. 

Safranin 271. 
Salpetersaures Eisen 126. 
Sandelholz 236. 
Sappanholz 235. 
Schafwolle, Arten 16. 

Sortiren 16. 
Stapel 16. 

Scharlach, Biebricher 294. 
Schiessbaurnwolle 6. 
Schlemmkreide 166. 
Schurwolle 21. 
Schwarz, Alizarin- 321. 

Anilin- 272. 
Bonsor's 229. 
Chrom- 224. 
(lirectes 229. 
Englisch- 231. 
Ferrosulfat- 227. 
mit ki.ipenblauem Grunde 229. 
Lyoner- 232. 
}Iasson's 231. 

24** 



378 

Schwarz, Mineral- 232. 
Naphthol- 294. 
Vitriol- 227. 
Woll- 294. 

Schwarzbeize 124. 
-farben der Seide 231. 

Schwefel als Beize 155. 
- -kupfel' 153. 

Schwefeln der Seide 81. 
Schwefelsaure 169. 
Schwingen des Flachses 12. 
Seide, chern. Zusammensetzung 42. 

Feuchtigkeitsgehalt 42. 
Haspeln 33. 
Kultur und Herkunft 29. 
phys. Eigenschaften 35. 
Schwarzfarben 231. 
wilde 29. 34. 
Wirkung del' Alkalien 45. 

" del' Farbstofl'e 47. 
" del' Metallsalze 46. 
" del' Sauren 44. 
" des 'Vassel's 44. 

Zahigkeit 39. 
Seidenleim 43. 
Sengen 51. 
Sericin 43. 
Soda 166. 
Souple-Seide 79. 81. 
Soupliren 82. 
Spannmaschine 197. 
Spiralfarbemaschine 180. 
Sterblingswolle 21. 
Stichelhaare 18. 
Strecken 36. 

del' Seide 81. 
- des W ollgarnes 70. 

Sumach 156. 159. 

T. 

Tannin 156. 
Thauroste (Flachs) 11. 
Thonerde, essigsaure 124. 

oxalsaure 121. 
salpetersaure 121. 
schwefelsaure 109. 
weinsaul'e 121. 

Thonerdebeizen 109. 
-natron 122. 

Todte Haare 18. 
TournantOl 161. 
Trame 33. 
Tl'opaeolin D 289. 

G 290. 
o 291. 
00 289. 
000 Nl'. 1 291. 
000 Kr. 2 291. 
0000291. 
Y 290. 
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Tiirkischrothfarberei 299. 
Steiner's Verfahren 306. 
Tiirkischl'othOlverfahl'en 309. 
Weissbadvetfahl'en 299. 

TiirkischrothOl 162. 
Tussurseide 34. 

u. 
Uranin 281. 

v. 
Vacuumbleichkessel 55. 
Vesuvin 288. 
Vicuna 19. 
Violanilin 270. 
Violett, Alkali- 266. 

Alkali- (B. A. S. F.) 269. 
Anthracen- 283. 
Benzylrosanilin- 266. 
Hofmann's 266. 
imperial 265. 
Krystall- 268. 
Methyl- 266. 
Naphthylamin- 276. 
Neuecht- 287. 
Neutral- 271. 
Parma- 265. 
Phenyl- 265. 
Rosanilin- 265. 
Saure- 266. 

- spirituslOsliches 265. 
Viridin 260. 
Vitriol, blauer 153. 

griiner 123. 
-schwarz 227. 

w. 
WaIken, Einfluss 343. 
Was chen del' losen Wolle 64. 

der Wolle im gewebten Zu
stande 73. 
der Wolle in gemischten Ge
weben 74. 
des Wollgarnes 70. 

Waschmaschinen fur W ollgarn 72. 
fiir W olltuch 73. 

Wasser 84. 
natiirliche Verunreinigungen 8.1. 
Reinigung 89-99. 

" chemische 90. 
" Clark'scheMethode91. 
" mechanische 89. 
" Meth. v. Gaillet u. Huet 93. 
" Porter-Clark'sche Meth. 92. 

Wassel'roste (Flachs) 10. 
Wau 247. 
Weichmachen der Seide 81. 
Weinsaure 167. 
Weinstein 167. 

El'satzmittel 168. 
Weisskochen del' Seide 80. 
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Wolle, Bleichen 77. 78. 
Farbemaschinen 191. 
Feuchtigkeitsgehalt 18. 
natlirlich gefarlite 20. 
Trockenmaschinen 192. 
·Waschen 62. 

" ill! gewebtenZustande 73. 
" in gemischtenGewehen 74. 

Waschmaschinen 191. 
Wollenes Gam, Fiirliemaschinen 192. 

"\Vasehmaschinen 194. 
W ollenes Tueh, Fiirbemasehinen 194. 

Quetschmaschine 197. 
Troekenlllaschine 197. 
Waschmasehinen 196. 

W ollt'irberei 185. 
W ollfaser, ehem. Zusammensetzung 21. 

phys. Eigenschaftcn 19. 
" Structur 17. 

Wirkung del' Alkalien 23. 
" des Chlors 24. 
" del" Farlistoffe 24. 
" del" metallischen 

Salze 24. 

W ollfaser, Wirkung del" Sauren 22. 

" 
del' Wiirll1e 22. 

W ollfett 25. 26. 
W ollsehweiss 21. 25. 

-asche, Fabrikation 67. 
-verwertlmng 27. 28. 

x. 
Xanthoprote"insltUl"C 23. 

Yall1all1al-Seide 35. 

Zinnbeizen 13i). 
- -chlorid 137. 
- -chlorlir 135. 

Y. 

z. 

- -oxydbeizen 138. 
- -oxydul, salpetel"saurcs 137. 
- -salz 135. 
- -sames Natron 140. 
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