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Vorwort zur erst en Auflage. 
Die erste Anregung zur Abfassung des Werkchens hat der Herausgeber 

durch den Laboratoriumsunterricht erhalten. 
Die hier regelmaBig gepflegten Ubungen im Farberei- und Druckerei

laboratorium konnen in der fur dies en Zweck verfugbaren Zeit nur dann 
mit Aussicht auf Erfolg betrieben werden, wenn dem Praktikanten der 
Arbeitsgang in Form typischer Beispiele vorgezeichnet wird. Eine geeig
nete Zusammenstellung solcher fehlt bis jetzt; diese Lucke solI das kleine 
Taschenbuch ausfiillen. Der bei Benutzung einer derartigen Anleitung 
etwa auftretenden Gefahr rein mechanischer Nacharbeit ist durch passende 
Auswahl und Behandlung des Stoffes tunlichst vorgebeugt. 

Der ursprungliche, durc~. vorstehende Zeilen skizzierte Plan hat dann 
allerdings bei mehrfacher Uberprufung eine nicht unwesentliche Er-
weiterung erfahren. .. 

Es stellte sich bei naherer Uberlegung als wiinschenswert heraus, 
auch die Spinnfasern und die in der Farberei, Druckerei und Appretur 
gebrauchten Stoffe mit in Betracht zu ziehen, soweit sie dem angehenden 
Chemiker beim Studium und im Laboratorium begegnen konnen. AuBere 
Umstande, namentlich auch Riicksicht auf Raumverhaltnisse, notigten 
andererseits zum MaBhalten. Aus diesem Grunde sind z. B. nur wenige 
Hilfs- und Zwischenprodukte aufgenommen und die Formeln der Farbstoffe 
weggelassen worden. 

Mit dieser Ausdehnung und durch Hinzufiigen von Handelsnotizen, 
die wichtigsten Spinnfasern und Rohprodukte betreffend, nebst Ausziigen 
aus Patentgesetzen, durfte das Biichlein eine Gestalt angenommen haben, 
in der es auch dem in der Praxis stehenden Chemiker bescheidene Dienste 
zu leisten imstande ist. 

Bei Beschaffung der Handelsnotizen haben mehrere Industrielle 
und namentlich Herr Dr. Niggli, Sekretar der Zuricher Seidenindustrie
Gesellschaft, durch Beantwortung von Fragen in wertvoller Weise mit
gewirkt. Es sei denselben und im besonderen auch Herrn H. Surbeck, 
als Mitarbeiter, an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen. 

Zurich, Juni 1902. 

R. Gnehm. 



Vorwort zur zwelten Auflage. 
Nachdem Herr Professor Dr. R. Gnehrn mir in sehr freundlicher 

Weise die Neubearbeitung dieses Bilchleins anvertraut hatte, habe ich 
gesucht, in dieser zweiten Auflage allen auf dern Gebiete der Farbenfabri
kation gemachten Fortschritte rn6glichst Rechnung zu tragen. Die 
Druckerei habe ich noch etwas genauer behande1t a1s es in dererstenAuf
!age geschehen ist, urn au.ch auf diesern Gebiete einige Anhaltspunkte 
zu liefem. Es kann sich hier natilrlich nur urn das Prinzip der Sache 
hande1n, und es soil dies auch nur ein kleines Orientierungsb(lchlein sein, 
das sonst keine Ansprilche hat. 

Obgleich heutzutage die Bestirnrnung der Farbstoffe auf der Faser 
gr66tenteils nach den Greenschen Tabellen ausgefilhrt wird, habe ich 
bei den in der Tabe1le aufgenommenen Farbstoffen doch noch die Farben
umschlage derselben auf der Faser mit Schwefel- und Salpetersii.ure 
angegeben, da diese fllr den Farbstoffchemiker filr Vergleichszwecke 
von Interesse sind. Fast aile angegebenen Reaktionen wurden von mir 
selbst ausgefilhrt. 

Meine Arbeit wurde mir sehr edeichtert durch das freundliche Ent
gegenkommen zahlreicher Farbstoffabriken, die mir Material zur Ver
fiigung stellten, so die Basler Firmen: J. R. Geigy, die Gesellschaft 
filr chemische Industrie, die Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Durand
Huguenin; dann die Badische Anilin- und Sodafabrik, die H6chster 
Farbwerke, die Firma Cassella & Co., die Farbenfabriken vorm; Friedr. 
Bayer, die Aktiengese1lschaft filr Anilinfabrikation, die Firma Kalle & Co., 
die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, sowie die Societe Anonyme 
des Matieres colorantes de St. Denis, denen ich allen zu gr06em Danke 
verpflichtet bin. 

Die Tabellen, die sich am Schlu6 der ersten Auflage befinden, werden 
hier fortge1assen, da sie jetzt an so vielen Orten vertreten sind. 

Zilrich, im Herbst 1924. 

R. von Muralt. 
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Gesplnstfasern. 

I. Zusammenstellung uod Charakteristik der 
Oespinstfasero. 

Die Rohfasern zur Darstellung von Gespinsten und Ge:weben ent
stammen vornehmlich dem Pflanzen- und Tierreich. Die vegetabilischen 
und die animalischen Fasern besitzen die groBte Spinn- undo Webbarkeit 
und lassen sich verhiiltnismaBig leicht anfarben. Die mineralischen 
Gespinstfasern spielen eine weit geringere Rolle. 

Zu den natiirlichen organischen Gespinstfasern gesellen sich seit 
einigen Jahren Kunstprodukte. 

Vegetabilische Fasem. 
Die aus dem Pflanzenreiche stammenden Fasern bestehen aus ZeUu

lose oder ihr nahestehenden Substanzen, enthalten somit C, H, 0, wahrend 
in den tierischen Fasern auBerdem Stickstoff vorkommt. Die vegetabilische 
Faser verbrennt leicht zu einer weiBen Asche, die tierische dagegen lang
sam mit unangenehmem, an verbrennendes Horn erinnerndem Geruch, 
schwillt dabei auf und hinterlaBt eine dunkel gefarbte Asche. Auch gegen 
chemische Agenzien verhalten sich tierische und pflanzliche Fasern ganz 
verschieden. 

A. Samenhaare. 
a} 8aumwol\e. 

Diese besteht au& den Samenhaaren verschiedener Gossypiumarten 
(Malvaceen), die in Nord-, Zentral- und Siidamerika, Westindien, Xgypten. 
Indien, Kleinasien, Griechenland usw. kultiviert werden. Die Faser 
ist plattgedriickt, meist korkzieherartig gedreht und enthalt im Inneren 
einen Langskanal, das Lumen, welches %-2/3 des Querdurchmessers 
betragt. Die Zellwand besteht fast ausschlieBlich aus Zellulose. Nur die 
auBere Schicht, die sog. Kutikula, ist von letzterer verschieden; sie lost 
sich in Kupferoxydammoniak nicht auf. Durch den BleichprozeB wird 
die Kutikula zerstort. Lange der Faser 2112--6 em; Querdurchmesser 
o,oII-Q,037 mm. . 

Ober das Verhalten der Baumwolle und der meisten iibrigen ,:"ege
tabilischen Fasern gegen chemische Agenzien gilt im wesentlichen dasselbe 
wie fur Zellulose. 

Wasser fuhrt bei 2000 Zersetzung herbei unter Bildung von Kohlen
saure, Ameisensaure, Brenzkatechin und etwas Traubenzucker. 

Alkalien. Diese sind bei AbschluB von Luft und Dampf ohne 
EinfluB, Machen dagegen beim Kochen mit Luftzutritt das Gewebe murbe. 

Gnehm- von Muralt, Taschenbuch. 2. Aufl. I 



2 Zusammenstellung und Charakteristik der Gespinstfasern. 

Gegen Lauge yom spezifischen Gewicht 1,25 (25-300 Be) verhalt 
sich die rohe Baumwollfaser eigentiimlich. Sie wird durchscheinend, 
die Wandungen quellen auf; die Kutikula verschwindet, ebenso das 
Lumen und die Drehung. Die Faser verkiirzt sich und nimmt an Zug
festigkeit zu. Die Affinitat zu Farbstoffen wird groBer. Wird die Laugen
behandlung in gestrecktem Zustande, d. h. unter Bedingungen voll
zoge1'l, die ein Eingehen verhindem ("Merzerisieren"), so werden 
Festigkeit und Glanz und die Affinitat zu Farbstoffen erhoht. 

, Hierbei bildet sich zuerst ein Alkoholat: CCsH100 5h' NaqH oder 
(CsHlO0 5h' (NaOH'2 Wird nun acgesauert, so entsteht eine andere Mo
difikation der Zellulose: die sog. Hydratzellulose. Es ist dies Zellulose, die 
gebundenes Wasser enthalt: 2 (CsH100 5) + H20. Viskosezellulose, die bei 
der Viskosekunstseidefabrikation entsteht, entspricht der Formel: 
4 (CsH100 5)+ H20. Erst durch Erhitzen auf 120-1250 kann der Hydrat
.zellulose das Wasser entzogen werden. 

Hydratzellulose ergibt mit Jod und Schwefelsaure eine Blaufarbung. 
Die Unterscheidung der Hydrat- und der Hydrozellulose geschieht mit 
Fehlingscher Lasung: s. Hydrozellulose. 

Mineralsauren. MaBig verdiinnte Mineralsauren verandern die 
Zellulose. Es bildet sich durch Hydrolyse und Wasseraufnahme die 
sog. Hydrozellulose: (CsHlO0 5)n' H20. Der Hydrozellulose kann das 
Wasser nicht entzogen werden. Sie farbt sich mit Jod allein (ohne Schwefel
saure) blau. Die Unterscheidung derselben von der Hydrat- und der ge
wohnlichen Zellulose geschieht mit der Schwalbeschen Kupferzahl, welche 
angibt wieviel Kupfer durch 100 g trockener Zellulose aus Fehlingscher 
Losung ausgeschieden werden. Hydrozellulose reduziert die Fehlingsche 
Losung sehr stark, wahrend die anderen Zellulosen das nicht tun. 

Konzentrierte Schwefelsaure bewirkt Aufquellung und schlieB
lich Losung der Zellulose, indem sich Hydrozellulose, Amyloid, bildet. 

Salpetersaure (60%) liefert eine alkalilOsliche Oxyzellulose 
CuH26O:t6; konzentrierte Salpetersaure, oder besser ein Gemisch von 
Salpeter- und Schwefelsaure, geben Nitrozellulosen. Bei langerer Ein
wirkung von konzentrierter Salpetersaure tritt Zersetzung ein. 

Salzsaure wirkt wie Schwefelsaure, bildet aber nicht Amyloid 
als Zwischenprodukt. 

Organische Sauren. Essigsaure greift nicht an, ebenso Oxalsaure 
und Weinsaure bei gewohnlicher Temperatur. Beim Erwarmen dagegen 
machen die letzteren schott in geringer Konzentration, ebenso beim 
Trocknen der mit solchen Sauren getrankten Faser, das Gewebe miirbe. 

Ammoniak wird in Gasform stark absorbiert, bewirkt aber in wasse
riger Losung keine Veranderung. 

Kalkmilch, verdiinnt, ist bei AbschluB von Luft und Dampf un
schadlich. 

Chlorkalklosung kann schon in relativ verdiinnter Losung schad
lich einwirken, namentlich beim Zutritt von Sonnenlicht. Verdiinnte, 
kalte Losung wirkt nur bleichend. J..osung von 40 Be verandert die Faser 
beim Aushangen unter Bildung der Witzschen Oxyzellulose. Diese hat 
groBere Affinitat zu Farbstoffen und Beizen; die Farbungen sind jedoch 
nicht echt. 

Die Bildung von Oxyzellulose ist bei der Bleicherei zu vermeiden. 



Samenhaare. 3 

Neutrale Salze sind in wasseriger Lasung unschadlich; saure 
Salze wirken, nur in schwacherem MaBe, wie die freien Sauren. 

Aluminium-, Eisen-, Chromsalze usw. dissoziieren auf der 
Faser und basische Salze oder Oxyde werden von derselben waschecht 
zuriickgehalten (BeizprozeB). Auf der Wirkung der freiwerdenden Saure 
beruht das Karbonisieren mit AICla oder MgCI2' 

Kupferoxydammoniak 1) bewirkt blasenfarmiges Auftreiben der 
Faser, wobei die Kutikula in ringfarmigen Stucken abgesprengt wird 
und dann die gequollene Masse einschnurt oder in Fetzen an derselben 
anklebt. Nach einiger Zeit entsteht eine Losung, in welcher die Kutikula
stucke herumschwimmen. Aus der Losung wird mit Wasser allmahlich, 
raschermit NaCl, HCI, Zucker u. dgl., Zellulose, zum Teil in Oxyzellulos2 
verwandelt, gefallt. 

Nickeloxydammoniak 2) lOst Baumwolle nicht, dagegen Seide, 
und kann daher zur Trennung der beiden dienen. 

ChI 0 r z in k, mit Salzsaure zu gleichen Teilen gemischt, lost Baumwolle. 
Jod und Schwefelsaure farben reine Zellulose blau. 
Verholz te Faser (Lignin) wird durch die bekannten Reagenzieri 

nachgewiesen; Anilinsulfatlosung, die freie Schwefelsaure enthalt, erzeugt 
eine goldgelbe Farbung; Phlorogluzin-Salzsaure gibt eine Rotfarbung usw. 

Uber das Verhalten der verschiedenen Fasern s. die Tabelle S. 11-13. 

.. Baumwollsorten: Die Haupterzeugungslander sind: Amerika, 
Agypten und Indien. Am wichtigsten ist die amerikanische Baumwolle, 
dann folgt die agyptische. Bei letzterer unterscheidet man die Sakellaridis
baumwolle, die langstapelig ist und die beste Qualitat vorstellt, dann die 
oberagyptische Baumwolle, die im Stapel weniger lang ist. Letztere wird 
nach ihren Erzeugern benannt, so z. B. lVetafifi, Fathi, Brown, Pillion 
usw. Weniger wichtig sind die indische und brasilianische Baumwolle. 
Die Baumwolle wird nach Typen klassiert, die jedes Baumwollexporthaus 
mit speziellen Namen bezeichnet. . 

b) Bombaxwolle 

(Pflanzendunen, Paina limpa, Kapok, Quate vegetale, Edredon vegetal, 
Pattes de lievres usw.). Die Samenhaare verschiedener Bombaceen 
(Sudamerika, West-, Ost- und Britisch-Indien) lassen sich ihrer Kurze 
und geringen Festigkeit halber schwer verspinnen, finden dagegen als 
Polstermaterial u. dgl. Verwendung. Die Faser ist gelblich bis braunlich 
gefarbt, seidenglanzend, gegen die Wurzel zu verjungt, letztere netz
formig verdickt. Die Lange betragt 1-3 em, der Querdurchmesser meist 
O,02Q-{J,037 mm, das Lumen 4/" desselben. Bombaxwolle unterscheidet 
sieh von Baumwolle dadurch, daB die Faser keine Windungen zeigt, 
mit Ausnahme derjenigen von Bombax malabaricum. Jod und Schwefel
saure farben intensiv braun; Anilinsulfat farbt schwaeh gelb, Kupferoxyd
ammoniak bewirkt kaum Veranderung. 

c) Ask) eplas. 
(Vegetabilisehe Seide oder Wolle). Die Samenhaare von Asklepiasarten 
(Apocineen), aus Westindien, Sudamerika und Afrika, sind in Eigen
sehaften und Verwendung der Bombaxwolle ahnlich. Die Zelle~ sind an 

1) Siebe S. 2. - ') Siebe S. 2. 

1* 



4 Zusammenstellung und Charakteristik der Gespinstfasern. 

der Wurzel blasig aufgetrieben, von Bombax untersehieden dureh eharak
teristisehe Verdiekungsleisten in der Zellwand. Querdurehmesser dureh
sehnittlieh 0,026 mm. Jod + Sehwefelsaure farben gelb; Kupferoxyd
ammoniak bewirkt starke Quellung. 

AuBer den genannten Pflanzen !iefem Samenhaare: Calotropis 
gigantea (Indien, Senegal); BeaUInontia grandiflora (Indien), Typha 
(Mitte~europa), Strophantus (Senegal) u. a. 

B. Bastfasern. 
Es werden eigentliehe (dikotyle) und uneehte (monokotyle) 

Bastfasem untersehieden. 

1. Bastfasern dikotyler Pflanzen. 

a) Flachs, Leln. 
Die Bastfaser von Linum usitatissimum (Mittel europa, namentlich 

Irland, Holland, Belgien) ist langsgestreift, 20-140 em lang (als Roh
faser; in geheeheltem Zustande 28-40 em) und setzt sieh zusammen 
aus sehr regelmaBig gebauten, 2-4 em langen und 0,0069---Q,0241 mm 
breiten Zellen. Unterseheidet sieh von Baumwolle dadureh, daB das 
Lumen, infolge gleiehmaBiger, starker Verdiekung der Zellwand auf eine 
dunkle Linie reduziert ist oder gar versehwindet. Die Rohfaser ist gelb
lieh bis grau gefarbt. Gegen Kupferoxydammoniak verhalt sie sich ahnlieh 
wie Baumwolle; die innere Zellwand widersteht am langsten. Anilinsulfat 
zeigt keine Verholzung an. (Naeh v. Hohnel existiert geringe Verholzung, 
die aber nur knotenweise auftritt.) 

b) Han!. 

Die Bastfaser von Cannabis sativa (Mittel- und Nordeuropa, Indien, 
Neuseeland), ist langsgestretft, etwas grober als die des Flachses, hell
bis dunkelgrau, schwaeh glanzend. Die einzelnen Zellen sind 10-50 mm 

Abb. I. 

Gabelenden der Hanffasern. ca. Isomal vergr. 
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lang, unregelma£ig in der Breite (0,016--0,050 mm), an den Enden stumpf, 
oft gegabelt. Das Lumen betragt Va des Querdurchmessers. Es ist jetzt 
nachgewiesen worden, daB Gabelenden durch mechanische Verwundungen 
(Knickung) der Faser auftreten, z. B. durch den Wind oder durch Reiben 
der Stengel aneinander. Naheres siehe: E. Schilling: Ber. der deutschen 
botanischen Gesellschaft: Bd. XLI, Heft 3 (1923); s. Abb. I. 

Kupferoxydammoniak bewirkt starkes Aufquellen und partielle 
Losung; die innere Membran schwimmt schlieBlich in der Losung wie 
beim Flachs. Anilinsulfa t farbt gelb. Die Verholzung ist ziemlich 
bedeutend. 

e) Jute. 
Die Bastfasern von Corchorus capsularis und olitorius (Tiliaceen, 

in Indien heimisch) sind hellgrau, gelblich bis braun und schon glanzend. 
Die einzelnen Zellen bilden fest zusammenhangende Biindel, sind ca. 
0,8-4,1 mm lang, 0,01-0,03 mm breit und nach oben iri der Regel zu
gespitzt. Die Querschnitte bilden Polyg~ne mit vollkommen geraden 
Seiten und scharfen Ec;ken. Charakteristisch sind die sehr unregelma£igen 
Verdickungen in der Zellwand, infolge deren das ziemlich weite Lumen 
ebenfalls sehr ungleichmaBig ist. Die Jutefaser besteht zum groBten Teil 
aus Bastose (Chorchorobastose) und verhalt sich demgemaB anders als 
Baumwolle. Von basischen Anilinfarbstoffen wird sie direkt angefarbt. 
Sie nimmt Chlor auf; die gechlorte Bastose gibt mit Alkalien und Sulfiten 
gefarbte Derivate. Gebleicht wird mit unterchlorigsaurem Natrium 
oder mit Permanganat und Nachbehandlung mit schwefliger Saure oder 
Bisulfit; unter besonderen VorsichtsmaBregeln mit Chlorkalk. 

Jod + Schwefelsaure farben dunkelgelb, Kupferoxydammoniak be
wirkt schwache Aufquellung. Anilinsulfat farbt intensiv gelb. 

d) Ramie. 
Die Bastfaser von Boehmeria-Arten, Nesselpflanzen (Indien, China, 

Japan, Algier, Sundainseln usw.). Die reine Faser ist blendend weiB, 
langeI und zaher als Baumwolle unciFlachs. Die Einzelzelle ist 15-20 !I'm 
lang, 0,020-0,080 mm breit, ziemlich regelmaBig gebaut, an den Enden 
stumpf. Das Lumen ist hiichst regelmaBig (his '/s des Querdurchmessers) 
- Kupferoxydammoniak bewirkt enorme Quellung und viillige Liisung. 
Anilinsulfat zeigt keine oder sehr geringe Verholzung an. 

e) Chlnagras. 

Die Bastfaser von Boehmeria nivea (China, Japan, Assam, Indien) 
ist der Ramie ahrilich. Die Einzelzelle ist zylindrisch, mit unregelmaBigen 
Leitlinien und konischen Enden. Lange wie vorige; Durchmesser meist 
0,055 mm. Kupferoxydammoniak bewirkt starke Quellung, nicht Losung. 
Jod + Schwefelsaure farben blau bis rot; mit Anilinsulfat tritt keine 
Veranderung ein. 

f) Sunn. 

Die Bastbiindelfragmente von Crotolaria juncea (Indien), stehen 
dem Aussehen nach der Jute, den iibrigen Eigenschaften nach dem Hanf 
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naher. Die Einzelzelle ist bandformig abgeplattet, an den Enden halb
kugelformig abgerundet. Durchmesser 0,015-D,045 mm, Lumen %-4/5 
desselben, unregelmaBig. Kupferoxydammoniak bringt sie zu schwacher 
Aufquellung und laBt eine spiralige Streifung erkennen. Verholzung 
gering. 

g) Hibiskus, Gambohanf. 

Die Bastfaser von Hibiscus cannabinus L. (Indien, Senegal) ist weif3 
oder schwach gelblich, wenig glanzend, von geringer Festigkeit. Die 
Zellen sind 4-12 mm lang, 0,024-D,040 mm breit, gegen die Enden 
spitz zulaufend. Die Zellwande sind sehr unregelmaBig verdickt (Lumen 
1/6-2/5 des Querdurchmessers). 

Kupferoxydammoniak wirkt nicht ein; Jod + Schwefelsaure farben 
intensiv gelb. Verdtinnte Chromsaure bewirkt Aufquellung; Anilinsulfat 
farbt schwach gelb. 

h) Asklepias, Apoeineenlaser. 
Die Bastzellen von verschiedenen Asklepiasarten (Indien, Siidamerika) 

finden ahnliche Verwendung wie Hanf. Sie sind sehr regelmaBig gebaut, 
betrachtlich lang, langsgestreift und mit vielen seitlichen Porenkanalen 
versehen. Der Querdurchmesser betragt 0,02-D,05 mm, das Lumen 
%-Y2 desselben. - Jod + Schwefelsaure farben gelb, Kupferoxyd
ammoniak bewirkt starke Aufquellung. 

2. Monokotyle Bastfasern. 
Dieselben sind in Eigenschaften und Bau den dikotylen Bastfasern 

analog. 

a) Neuseelandllachs. 

Die Faser aus den BlattgefaBbiindeln von Phormium tenax Forst. 
(Neuseeland, Norfolkinseln, Natal, Britisch-Ostindien usw.) ist weiB, 
gHinzend, oft bis ein Meter lang. Lange der Einzelzellen 2,7-5,7 mm, 
Breite ca. 0,013 mm, Lumen %'-Y2 des Querdurchmessers. Durch 
Behandlung mit Alkalien erfolgt starke Aufquellung, so daB das Lumen 
fast verschwindet; Kupferoxydammoniak bewirkt schwache Quellung. 

b) Manllahanl. 

Blattfasern von verschiedenen Musa-Arten (Molukken, Philippinen, 
Indien). Die Zellfaser ist zylindrisch, an den Enden sehr spitz auslaufend. 
Der Durchmesser betragt 0,Or6-D,027 mm, das Lumen 1j,-Y2 desselben 
Die Zellwand ist regelmaf3ig. Kupferoxydammoniak bewirkt starke 
Aufquellung, nicht Losung. Jod + Schwefelsaure farben goldgelb, 
Natronlauge unter Quellung schwach gelb. 

e) Pita, AloiSlaser. 

Die Blattfasern von Agave und Aloe (Amerika, Afrika, Indien, 
Sildspanien) sind glanzend weiB. Die Einzelfaser ist regelmaf3ig gebaut, 
mit konisch zulaufenden Enden. Durchmesser der Zellen ca. 0,017 bis 
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0,028 mm, Lumen ¥a-'/s desselben. Kupferoxydammoniak bewirkt 
unregelmaBige Aufquellung, nicht Losung der Zellwande. Jod + Schwefel
saure farben intensiv gelb; Anilinsulfat zeigt Verholzung an. 

d) Ananasfaser. 
Die Blattfaser von Bromelia Ananas, semierata usw. (Brasilien). 

Lumen gering, Querdurchmesser ca. 0,018 mm. K\lpferoxydammoniak 
bewirkt keine Aufquellung; die Verholzung ist unbedeutend. 

e) Colr, CoeosnuBfaser. 
Die faserige Hiille der Friichte von Cocos nucifera L. Die Einzelzellen 

lassen sich durch Wasser schwer, leichter durch Chromsaure isolieren. 
Das Lumen ist oft unterbrochen, die Wanddicke sehr unregelmaBig. 
Es finden sich zahlreiche SpiralgefaBe. - Kupferoxydammoniak greift 
nicht an, Anilinsulfat farbt intensiv gelb, Jod + Schwefelsaure goldgelb. 

AuBer den genannten Pflanzen liefern Bastfasern: Calotropis gigantea 
R. Br. (Indien, Senegal); Cordia latifolia Roxb. (Indien); Stipa tenacissima 
L. und Makrochloa tenacissima Kth. "Esparto" (Afrika und Spanien); 
Humulus lupulus L.; Thespesia, Yucca u. a. 

Animalische Fasem. 
Zu den animalischen Gespinstfasern gehiiren die zum Verspinnen 

geeigneten tierischen Haare und die natUrlichen Seiden. 
!Die Haare setzen sich zusammen aus dem Mark, der Rindensubstanz 

und'dem Schuppenepithel. Letzteres verleiht dem Haare die Filzfahigkeit 
und den Glanz, wahrend durch die Rindensubstanz die Zugfestigkeit be
dingt ist. Bei besserem Material tritt das Markgewebe quantitativ zuriick. 

Die Seide ist strukturlos. 

A. Tlerlsche Haare. 
a) Sehafwolle. 

Das Wollhaar von Ovis aries ist von Farbe meist weiB und variiert 
in der Lange von 4-32 cm; in der Dicke von 0,014--{),06 mm. Es ist 
gekrauselt, im Querschnitt rundlich oder oval. Die Epithe1zellen liegen 
dachziegelartig iibereinander. Durch Behande1n mit alkalischen Sub
stanzen oder Sauren offnen sie sich; dadllrch wird die Filzfahigkeit erhiiht 
und das Anfarben erleichtert. 

Die Wolle besteht aus Keratin; sie enthalt C, H, 0, N, S. Der Schwefel 
ist locker gebunden, zum Teil mit Kalkmilch entziehbar. 

Verhalten gegen Reagenzlen. 
Beirn Erwarmen der Wolle iiber 1000 beginnt bald eine Zersetzung. 

Bei 1300 wird NHa abgespalten, bei 1500 ~S, und bei weiterem Erwarmen 
entweichen Produkte der trockenen Destillation, weIche alkalisch reagieren, 
wahrend vegetabilische Fasem unter gleichen Bedingungen ein saures 
Destillat liefern. 

HeiBes Wasser macht die Faser rauh; bei 2000 findet mit Wasser 
vollige Zersetzung statt. 
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Siuren 
wirken verhaltnismaBig wenig nachteilig. Die Schuppenepithelien werden 
geaffnet, die Wolle wird rauher. Gegen verdiinnte Sauren ist die Wolle 
auch bei hahererTemperatur widerstandsfahig; darauf beruht die Trennung 
von vegetabilischen Fasern. Konzentrierte Sauren zerstoren die Faser 
unter Bildung von Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Leucin, Tyrosin, 
Glutaminsaure und Asparaginsaure. Sauren werden ferner von der Wolle 
in betrachtlichen Mengen zuriickgehalten. 

Salpetersaure farbt gelb; es entsteht Xanthoproteinsaure. 
Salpetrige Saure wirkt diazotierend (nach anderen "nitrierend" 

oder "nitrosierend ")~ 
Salzsaure, konzentriert, gibt in der Kalte eine schmutzig violette 

Fiirbung. 
Schweflige Saure wirkt bleichend. 

Alkallellit 
Kaustische Alkalien wirken schon in verdiinnter Lasung zerstOrend; 

Glyzerin hemmt ihre Wirkung. EigentUmlich ist, daB starke Lauge 
bei kurzer Einwirkungsdauer die Wolle nicht angreift und ihre Zugfestig
keit etwas erhaht. Bei langerer Einwirkung wird die WolIe zerstart unter 
Bildung von NHs, Lanuginsaure usw. 

Ammonkarbonat, Seife, Borax sind unschadlich. 
Soda und Pottasche machen die WolIe etwas rauh. 
Kalziumhydroxyd entzieht bei langerer Einwirkung Schwefel 

und macht die Wolle bruchig. Anhaltendes Kochen mit Ca- oder Ba
Hydroxyd erzeugt Tyrosin, Glutoproteine, Lanuginsaure usw. 

Kupferoxydammoniak bewirkt Aufquellung und allmiihliche 
Lasung. 

Chlorkalk macht in verdiinnter Lasung die WolIe rauh; beim 
Kochen findet Zerstarung statt unter Na-Entwicklung. Die WolIfaser 
kann bis 30% ihres Gewichtes an Chlor aufnehmen, wird aber dabei zer
setzt. Bei schwacher Einwirkung von Chlor oder Brom nimmt der Glanz 
und die Affinitat zu vielen Farbstoffen zu, die Filzfahigkeit verschwindet; 
der Griff wird krachend wie bei Seide (Seidenwolle). 

Salze. 
Alkalisalze, NaaS04' NaCl usw.-verandern die WolIe nicht. Schwer

metalIsalze dagegen werden in betrachtIichen Mengen atifgenommen. 
Aus verdiinnter Alaunlosung wird von der WolIe Tonerde gebunden 
und KHS04 bleibt in, der Lasung zuruck; umgekehrt zieht Wolle aus 
konzentrierter Lasung HsS04 an und basisches Salz bleibt zuriick. Ebenso 
wird aus Weinsteinlasung 'Weinsaure aufgenommen unter Zurucklassung
von neutralem Kaliumtartrat in der Lasung. 

b) Mohair, Angorawolle. 
Die Haare der Angoraziege gleichen im Bau der SchafwolIe, besitzen 

ein wohl entwickeltes Schuppenepithel und lassen sich verfiIzen. Lange 
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bis 18 cm. Querdurchmesser durchschnittlich 0,023 mm. Der Mark
zylinder erscheint oft als Hohlraum und nimmt %-Yz des Querdurch
messers ein. 

c) Kaschmlr. 

Die Bekleidung der Kaschmirziege. Das Haar ist ca. 7 cm lang, 
0,013-0,026 mm dick und kilmmt iJl seinen physikalischen Eigenschaften 
der Seide nahe. 

d) Alpaca. 

Das Wollhaar von auchenia pacos (Alpaco), in Bolivia und Peru 
ist 10---15 cm lang, 0,02-0,034 mm dick, weill, silbergrau, braun bis 
schwarz und zeichnet sich durch groBe Festigkeit aus. 

e) Vicuna. 

Das Haar des gleichnamigen Tieres besitzt ein wohlausgebildetes 
Schuppenepithel und wetteifert in Glanz und Geschmeidigkeit mit der 
Seide. 

B. NatUrllche Seiden. 
Die natiirlichen Seiden zerfallen in echte Seiden und wilde Seiden. 

Die echte Seide stammt von Tieren, die mit besonderer Sorgfalt geziichtet 
werden, wahrend die wilden Seiden von wild lebenden Arten herriihren. 

a) Echte Seide, Maulbeersplnnerselde. 
Wird erzeugt von der Raupe des Maulbeerspinners, Bombyx mori, 

und einigen verwandten Arten. Der Coconfaden besteht aus zwei Faden, 
die aneinander geklebt sind. 1m Rohseidenfaden sind zwei verschiedene 
Substanzen enthalten. Die innere, das Fibroin, ist die eigentliche Seiden
substanz; sie wird umgeben vom Seidenleim oder Seidenbast, dem Sericin. 
Letzteres laBt sich durch Kochen mit Seifenlosung entfernen (Entschalungs
prozeB, Degommage). Der Faden ist selten der Lange nach fein gestreift; 
sein Durchmesser ist sehr ungleichmaBig und betragt bei feiner Seide 
im Maximum 0,018 mm. Die Seide enthalt gewohnlich 10---12% Wasser, 
kann aber betrachtlich mehr davon aufnehmen. 

In ihrem chemischen Verhalten steht die Seide gewissermaBen 
zwischen den vegetabilischen Fasern und der Wolle. Gegen Sauren 
ist sie etwas empfindlicher als Wolle, aber viel bestandiger als Baumwolle. 
Entsprechend verMlt sie sich gegen Alkalien. Sie kann betrachtliche 
Mengen von Essigsaure, Alkohol usw. und ehenso gewisse feste Substanzen, 
wie Zucker, Tannin, Farbstoffe aus ihren Losungen aufnehmen und zUriick
halten. Schwefelsaure und Salzsaure los en in verdiinntem Zustande 
nur den Seidenleim. Mit den konzentrierten Sauren dagegen geht Fibroin 
leicht in eine gummiartige Losung iiber. HCI-Gas wird absorbiert und 
dabei die Seidensubstanz zerstort. Salpetersaure bildet unter Gelb
farbung Xanthoproteinsaure. Mit konzentrierter HNOs tritt Losung ein. 
Arsensaure und Phosphorsaure wirken auf Fibroin nicht ein, IOsen 
dagegen in 5 %iger Konzentration den Seidenleim. 
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Schweflige Saure bleicht die Seide, ebenso Ubermangansaure. 
Organische Sauren losen den Seidenleim. 
Alkalien. Kaustische Alkalien sind schon in verdiinntem 

Zustande auBerst nachteiligj sie machen die Seide briichig und rauh. 
In konzentriertem Zustande losen sie dieselbe. 

Ammoniak in wasseriger Losung ist ohne Einfluf3. 
Seifenlo3ung entfernt beim Erwarmen den Seidenleimj sie ist 

das beste EntschaIungsmittel. 
Kalzium- und Bariumhydroxyd wirken entschalendj bei langerer 

Einwirkung wird die Seide hart und sprode. 
Unterchlorigsaure Alkalien wirken nachteilig, ahnlich wie 

bei Wolle. 
Aus Schwermetallsalzlosungen werden Oxydhydrate oder 

basische Salze von der Faser zUriickgehalten. 
Basisches Chlorzink lost Seide. Aus der Losung wird FibroiD. 

durch Verdiinnen mit Wasser gefallt. 
Kupferoxydammoniak lOst Seide. 
Nickeloxydulammoniak und alkalische Kupferoxydul

glyzerinlosung losen die Seide, nicht aber die vegetabilische Faser_ 

b) Wilde Selden. 
Die Coconfaden verschiedener Arten von Nachtpfauenaugen unter

scheiden sich von der Maulbeerspinnerseide in mehrfacher Hinsicht. 
Der Faden ist dicker und bedeutend fester als derjenige der echten Seide. 
Die Cocons sind ergiebiger, aber weniger regelrnaBig gewickelt. Die wilden 
Seiden sind meist intensiv gefarbt und lassen sich nur mit Wasserstoff
superoxyd (bzw. NaaOa) ordentlich bleichen. 

Tussahseide. Der Coconfaden von Antheraea mylitta besteht 
aus zwei Einzelfaden, die sich aus einer groBen Anzahl von Fibrillen 
zusammensetzen und daher in der Aufsicht langsgestreift erscheinen. 
Die Tussahseide fiihlt sich etwas rauh an und ist in rohem Zustande 
stark braun gefarbt. 

Andere wilde Seiden werden erzeugt von: 
Antheraea Pernyi, Chinesische Tussah, 

Assama, Muga- (Mungo-) Seide, in Assam, 
Mezankooriae, Mezankoorieseide, 

" Yamamai-Seide (Japan). Steht in ihren Eigenschaften 
der echten Seide am nachsten. Griinstichig gefarbt. 

Attacus Atlas, Fagara-Seide, 
Ricini, Erie-Seide, in Indien. 
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II. Priifung der Oespinstfasern. 

A. Chemische Prufung der Gespinstfasern. 

1. Das Verhalten der Fasern gegen Reagenzien. 
a) Charakterlstlsche Flirbungen durch Farbstoffe. 

Wolle Seide Flachs Baumwolle 

F uchsinlosung rot rot ungefarbt ungefarbt 
nach 

Liebermann') 
Saure Farbstoffe Virben farben farblos farblos 

II 

Basische farben farben angeschmutzt angeschmutzt 
Farbstoffe 

Mikadofarbstoffe farben farben 
Cochenilletinktur scharlachrot scharlachrot violett hellrot 

wenig entflrbt in Chlor- en Wirbt sich en tfarbt sicb 
kalklosung langsam schnell 

durch ChlorkalklOsung 

1) Zur Darstellung derselben versetzt man eine wasserige, gesattigte Fuchsia .. 
lOsung tropfenweise so lange mit Natronlauge, bis Entiarbung eintritt. 

Kalilauge 

Natronlauge 

Ammoniak 

Zur alkali-
schen LOsung 
der Faser ein 
Zusatz VOn: 

a) Nitro-
prussid-
natrium 

b) Blei-
zuckerlos. 

c) CuSO, 

b) Elnwlrkung von alkallschen Fliisslgkelten usw. 

Wolle Seide 

lOst auf lOst auf 

id. IOstJangsam 
aufundrotet 

leicht 

violett keine 
Farbung 

schwarzt 

sich I 
violett spater violett 

braun 

Flachs 

I Aufquellen, 
Faser wird 
braun und 

gelb, spater 
bleicher 

braun-gelb 

I Baumwolle I 
Aufquellen, I 
Faser nur 

schwach gelb 

schwachgelb 

Hanf I Jute 

Faser {arbt sich 
braun 

braunlich 

ungeriisteter: 
orange-gelb 
geriisteter: 

schwach 
violett 
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Holzstoffnachweis in Hanf, Jute usw.: mit Anilinsulfat (Gelb
fiirbung), mit Indol und Schwefelsaure (Rosafarbung), mit salzsaurem 
~aphthylamin (Orangefarbung), IO%ige alkoholische Phlorogluzin
lOsung + konzentrierte Hel (Rotfarbung), Rutheniumrot (Ruthenium
oxychloridammoniak) farbt Ligno- und Oxyzellulosen, nicht aber reine 
Zellulose. 

Chlorzink ') 

Zinnchlorid 

Silhernitrat 

Quecksilber
nitrat (Millon, 

Niekel') 
Kupfer- oder 
Eisensulfat. 

Natriumplumbit 
unter Zusatz von 

Fuchsin oder 
Pikrinsaure') 
Kupferoxyd
ammoniak') 

Nickeloxyd
ammoniak') 

10 Min. einlegen 
in IO%ige 

CuSO,-IOsung, 
abwaschen und 

einlegen in 
IO% ige Ferro
cyankaliumliis. 

(Herzog) 
n/IO FeCI.-liis. 

+n/IO Ferricyan
kaliumlOsung 
(gleicbe Vol.) 

(eross u. Bevan)') 

e) Elnwlrkung versehledener Salzllisungen . 

Wolle Seide 

lOst teilweise auf lost auf 

unverandert unverandert 

violett bis keine 
braunschwarz Farbung 
ziegelrot- bis 

braun 
id. 

schwarz id. 

schwarz rot bzw. gelb 

nur Aufquellen gro/3tenteils 
gelOst 

nicht aufgelost lOst auf 

• Baumwolle FIachs 

Faser ungelost, Faser unge-
violette Farbung lost, violette 

Farbuilg 
schwarz gefarbt schwarz 

gefarbt 
keineEinwirkung keine 

Einwirkung 
id. id. 

id. id. 

farblos farblos 

Aufquellen, teil- Aufquellen, 
weise LOsung teilweise 

unter LOsungunter 
Blaufarbung Blaufarbung 

nicht aufgelost nicbt 
aufgelost 

bleibt ungefarbt kupferrot 

Jute 

blau
schwarz 

') Konzentrierte LOsung von s = 1,7. - ') Man liist I ccm Hg in 9 ccm HNO, 
(s = I,S), verdiinnt mit dem gleichen Vol. Wasser und ziebt die klare LOsung ah 
(Nickel). - .) Man lOst 2 g essigs. Blei in So ccm H,O auf, ftlgt 2 g NaOH in 30 ccm 
H,O gelOst hinzu und kocht auf. Bei 60' wird die LOsung -.mit 0,3 g Fuchsin (bzw. 
2 g Pikrinsaure) in S cern Alkohol gelOst, versetzt und auf 100 cem aufgefiillt. Die 
Faser wird ca_ 2 Minuten hei13 bebandelt, gespiilt und im Falle Fuchsin verwendet 
wurde bei 70' mit verd. Essigsaure behandelt (Dreaper). - ') Siehe Seite 2S. - ') Siebe 
Seite 25. - .) Nach Haller tritt diese Reaktion auch .bei gewissen Baumwollsorlen 
auf. Fllr die Unterscheidung von Rohpflanzenfasern siehe aucb: Haller: Farber-Zeitung 
1919, 29· 



Sehwefel
saure 

Salpeter
saure 

Salpeter
schwefel

saure(gleiche 
Vol. konz. 
Sauren) 

Chlorwasser 

JodlOsung 

Pikrinsaure 
Jod- und 
Sehwefel-

saure 
(Zellulose
reaktlon)') 

Thymol-und 
Schwefel-

saure 
(Zellulose
reaktion)') 
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d) Elnwlrkung von Siiuren usw. 

Wolle Seide Flachs I Baumwolle I Hanf Jute 

erst in der in heiBer kalt und rasch gelost langsam 
Hitze gelilst Saureschnell konzentriert gelo.t 

langsam 
gelo.t 

flrbt gelb 
und lost 
langsam 
gelb bis 

gelbbraun 

wird sprode 
und gelb 

gelb 

1o.lich schnell 

flirbt gelb 
und 1o.t 
schnell 
lOst in 

IS Minuten 

wild gelber 

gelb 

aufgelo.t 
nieht gefllrbt nieht gefArbt gelblich 

und lost 

ungefllrbt ungefarbt 

bleicht bleicht 

gelblich- gelb 
braun bis 
gelblieh 

Aufquellen Aufquellen 
und und 

Blaufiirbung Biaufllrbung 

rotviolett rotviolett 

ungefarbt ungeflirbt 

gelbbraun auf Zusatz 
von NH. 

violett 
hellbraun 

langsames langsames 
Auf- Aufquel-

quellen, len, gelbe 
griinliche bis braune 
Flrbung Farbung 

rotviolett rotviolett 

a-Naphthol gelh- bis rot- gelh- bis rot-
u. Sehwefel- braun bleibt braun, wird 

tiefviolette 
LOsung 

tiefviolette tiefviolett tiefviolett 
Losung 

sAure ungelo.t gelo.t 
Zellulose-

reaktion) ') 
Zucker- und rosenrot rosenrot 

Schwefel-
sAure (Furfu-
rolreaktion) 

e) Unterseheldung von Zellulose und Oxyzellulose. 
Am einfachsten erkennt man die Oxyzellulose neben der Zellulose 

durch Behandeln der Probe in irgendeinem lauwarmen, alkalischen 
Bade, wobei die Zellulose ungefarbt bleibt, wahrend die Oxyzellulose 
sich gelblich bis braunlich (creme) farbt. 

Oxyzellulose wird durch basische Farbstoffe ohne Beize angefarbt, 
Zellulose nicht 2). (Baumwolle, die mit verdiinnter ~SO, behandelt wurde, 

1) 1 g KJ wird in 100' ccm H,O gelost und J od im -aberschuB zugegeben. Anderer
seits werden 2 Vol. reines Glyzerin, die mit I Vol. dest. HaO vermiseht sind, unter 
Abkiihlung mit 3 Vol. konz. HaSO. versetzt. Man betupft zuerst mit Jodlosung, driickt ab 
in FlieBpapier und versetzt dann mit 2 Tropfen Sehwefelslluremischung. (Mikroskop.) -
") 20 g a-Naphthol bzw. Thymol werden in 100 g Alkohol gelOst. Zur Probe ninunt 
man ca. 0,1 g Faser, 1 cem Wasser, 2 Tropfen Naphthollosung und I ccm Sehwefelsaure. 
- 0) Siehe Konig und Huhn: Zeitschr. f. Farbenind. 1912. 17. 
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wird dureh Methylenblau auch angefarbt durch die Wirkung von Schwefel, 
der auf der Faser niedergeschlagen wurde 1). 

Oxyzellulose wird durch salzsaures Phenylhydrazin zitronengelb 
gefarbt (Hydrazone bzw. Osazonbildung), Zellulose nicht. 

Durch NeBlers Reagens wird Oxyzellulose grau gefarbt, Zellulose nicht. 
Durch eine alkalische AgNOa-Liisung (100 ccrn n/l0 AgNOa-Losung 

werden mit 15 ccm konzentriertem Ammoniak und 40 ccm konzentriertem 
NaOH versetzt) wird Oxyzellulose (bei 50°) gelbbraun gefarbt, Zellu
lose nicht. 

Oxyzellulose wird dureh Fuehsinschwefligsaure (Einleiten von S02 
in eine verdunnte Fuchsinliisung bis fast zur Entfarbung) angefarbt, 
Zellulose nieht. 

f) Unterseheldung von Baumwolle und merzerislerter Baumwolle. 

a) Hubnersche Probe 2) mittels Jodjodkalilosung: Man behandelt 
die Baumwolle wahrend einiger Sekunden mit einer Jodjodkalilosung 
(20 g Jod in 100 ccm einer gesattigten KJ-Losung aufgeliist). Nach dem 
Abwaschen mit Wasser bleibt merzerisierte Baumwolle schwarzblau 
gefarbt, Baumwolle wird weiB. 

b) Hubnersche Probe 2) mittels Chlorzinkjodliisung: Man benetzt 
die Ware, preBt sie dann zwischen Filtrierpapier ab und behandelt sie 
mit einer Chlorzinkjodliisung (93,3 g Chlorzink in 100 ccm Wasser und 
10-15 Tropfen einer JodjodkalilOsung von I g Jod + 2 g KJ in 100 cern 
Wasser). Merzerisierte Baumwolle wird dunkelblau gefarbt, die nicht 
merzerisierte bleibt weiB. 

Fur weitere Bestimmungsmethoden siehe: Lange: Farber-Ztg. 1903. 
S. 68. David & Co.: Farber-Ztg. 1908. S. II. Knecht: Z. angew. 
Chemie 1909. S. 249. Schwalbe: Z. angew. Chemie 1910. S. 924; 1914. 
S. 567. Schwalbe: Die Chemie der Zellulose. S.625. Vieweg: Papier
Zg. 1909. S. 149. Freiberger: Z. angew. Chemie 1917. S.121. Knaggs: 
Chem.-Zg. 1908. Repert. S. 314. 

e) Die merzerisierte Baumwolle laBt sich von der gewohnIichen 
Baumwolle leieht mikroskopisch unterscheiden. Die urspriinglich glatt
gedruckte, spiraIig gewundene Faser ist beim MerzerisierungsprozeB 
in eine zylindrische, gerade ubergegangen und die Kutikula ist weggeschafft 
worden. Das Lumen ist streckenweise sehr verbreitert, dann wieder auf 
einen schmalen Streifen oder eine Linie reduziert, oder es verschwindet 
ganz. Die breiteren Stellen des Lumens sind haufig (im ungefarbten 
Haare) wie mit einer granuIierten Masse erfullt. 

Mit frischem Kupferoxydammoniak tritt eine schwache Quellung 
der Faser ein. Diese zeigt aber nicht die tonnenfiirmige Schwellung und 
das streckenweise Einschniiren, wie das natiirliche Haar. Das Lumen wird 
oft erweitert und an den Enden trichterformig aufgetrieben. 

g) Unterscheldung von Baumwolle und Leln. 

Baumolprobe: Die Faser wird in Baumiil getaucht und abgepreBt, 
wobei Leinen durchsichtig wird, Baumwolle jedoch nicht. 

') Siehe Kl!ech t: Chem. Zentralbl. 1922. II. 162. - 'J Hiibner: Chem.·Ztg. 
1908. 220. 
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Kupferprobe (Herzog). Man legt die gereinigten Fasern wahrend 
10 Minuten in eine lo%ige CuSO,-Losung; dann wird unter dem Wasser
hahn gewaschen und hierauf die Probe mit einer 10 %igen Ferrozyankalium
losung behandelt. Hierbei bleibt die BaumwolIe ungefarbt, wahrend die 
Leinenfaser kupferrot wird. 

Sehwefelsaureprobe (Kindt): Die gereinigte Faser wird %-2 Mi
nuten mit konzentrierter Schwefelsaure behandelt, dann gespiilt, mit den 
Fingem etwas geknetet, in verdiinntes NHa gelegt und getrocknet. Baum
wolle wird durch diese Operation zerstort, wahrend Flachs nur wenig 
verandert erscheint. 

3. Untersuchung beschwerter Seide 1). 
a) Fiir Couleur fallen als Beschwerungsmittel in Betracht: 

. Zinn, Phosphorsaure, Tonerde, Kieselsaure Sumach, Gallussaure, 
01 und Leim. 

Durch einfaches Veraschen der Seide konnen etwa vorhandene 
mineralische Bestandteile erkannt werden. Zinn, Kieselsaure und Tonerde 
liefern eine weiBe Asche. Griingefarbte Asche weist auf Chrombeize 
hin. Die Seide selbst liefert beim Veraschen einen Riickstand von 0,5 
bis 1%. 

Zum qualitativen Nachweis von Tonerde miissen zuvor Kieselsaure 
durch Abrauchen, Zinn und Phosphorsaure durch Ausfallen entfernt 
werden. 

Heutzutage wird bei Couleur zum Abziehen der Beschwerungsmittel 
mit FluBsaure gearbeitet, und zwar folgendermaBen: . 

Zum Abziehen von: 
Sn Man behandelt 1-2 g der Probe in einer Cu-, Pt- oder Hartgummi
PSOD } schale dreimal wahrend 74 Stunde bei 600 (Wasserbad) mit 
AlsOa 2%iger FluBsaure. Hierauf wird gespiilt und bei IIOo wahrend 
SiOs I Stunde getrocknet, resp. bis zur Gewichtskonstanz. Das 
nun erhaltene Gewicht ist = dem Fibroin. Wenn Souple oder Ecru vor
liegt,so muB nach der Behandlung mit FluBsaure noch mit 3 %iger 
Seifenlosung abgekocht werden. 

Berechnung: Man berechnet aus dem erhaltenen Fibroingehalt (F) 
durch Hinzurechnen des Bastes das Gewicht der trockenen Rohseide, 
~ann das Gewicht der lufttrockenen Rohseide und hieraus die Erschwerung. 

Berechnung: 

T Beschwerung iiber pari 
A angewandte lufttrockene Seide 
F Fibroin der angewandten Seide 
D Decreusage der angewandten 

Seide 

T+ 100 = k'~' wobei: 

oder 

k= IOO(100-D) 

III 

A 
T=k'F- IOO• 

Die Formel gilt nur fiir lufttrockene Seide mit 11% Feuchtigkeit. 
Fehler: ± % %. 

l) Siebe Diss. W. Diirsteter, Ziirich 1905. 
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01 wird durch Behandeln der Seide mit Petrolather im Soxhletschen 
Extraktionsappara t nachgewiesen. 

Gerbstoffe und Leim finden sich im wasserigen Auszug: Umziehen 
in ca. 30gradigem Wasser. . 

Fiir Couleur ist eine Stickstoffbestimmung nicht notwendig, wohl 
aber unbedingt fiir Schwarz. 

b) Bei Schwarz kommen in Betracht: Zwei- und dreiwertiges Eisen, 
Zinn, Phosphorsaure, Ferrocyanwasserstoffsaure, Blauholz, basische Farb
stoffe, Gerbstoffe, Leim, 01, Glyzerin, Sulfoharnstoff. 

Zur quantitativen Bestimmung wird nun folgendermaBen gearbeitet: 
a) Bei Abwesenheit von 'Eisen: Es wird dreimal Y4 Stunde bei 60° 

abwechselnd mit 2%iger FluBsaure und nach dem Abspiilen mit 2%iger 
Sodalosung behandelt (also im ganzen 6 Bader). 

(J) Bei Anwesenheit von Eisen (erkennbar an der braunen Asehe) 
wird bei 60° abwechselnd in folgenden Badern abgezogen: 1 %ige HCl, 
dann nach dem Spiilen in 2 % iger Sodalosung und schlieBlich in 2 % iger 
FluBsaure. DieOperation wird zweimal ausgefiihrt, es sind also im ganzen 
6 Bader. 

Hierauf wird getrocknet und die Stickstoffbestimmung nach Kj el
dahl ausgefiihrt. (Siehe weiter unten.) 

In den einzelnen Badern konnen nun die Farbstoffe und die Beschwe
rungsmittel nachgewiesen werden, und zwar: 

1m ersten FluBsaureauszug: Gerbstoffe, nachgewiesen mit Formal
dehyd (Kondensationsprodukt); oder mit I %iger Eisenalaunllisung. 

1m ersten Salzsaureauszug: zwei- und dreiwertiges Eisen. 
1m ersten Sodabad: Ferrozyanwasserstoffsaure; ansauern und mit 

FeCls versetzen: Berlinerblau. 
Basische Farbstoffe findet man in dem zweiten und dritten FluB

saurebad. 
Das Zinn wird in der Asche nachgewiesen. 
Bei Soupleseide wird nach diesen Behandlungen noch mit 3 %iger 

Seifen16sung abgekocht. 
Bestimm ung des Fibroins nach der Kj eldahlschen Stickstoff

methode. Das reine Fibroin (soli ca. 0,5---0,8 g betragen) wird in einem 
Kjeldahlkolben von ca. 200 cern lnhalt mit 20 cern IOo%iger Schwefel
saure und ca. I g Quec~silber ungefahr eine Stunde lang bei Siedetempe
ratur behandelt, bis die Losung farblos geworden ist. Hierauf wird erkalten 
gelassen, in einen Jenaer Kolben von y:! Liter lnhalt gegossen, mit Wasser 
verdiinnt, mit NaOH iibersattigt, K2S zugegeben, urn das Quecksilber 
auszufallen, dann abdestilliert in abgemessene Normalsaure und der 
UberschuB derselben zuriicktitriert. 

Berechnung: 1 Teil Stickstoff zeigt 5,455 Teile Fibroin an 
(bei Annahme von 18,33 % Stickstoff im Fibroin). 

Die Charge in Prozenten (p) betragt dann: 
f-r 

P=-r-· IOO 

Fehler: ± 1 %. 
wo f = das Gewicht der gefarbten Seide und r = Rohgewicht der Seide 
bedeutet. 

Gnehm- von Muralt, Taschenbuch. 2. Auf!. 2 
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Das Rohgewicht (r) besteht aus Fibroin, Serizin und I I % Wasser, 
das letztere auf das Gesamtgewicht des Fibroins und Serizins berechnet. 

Der Degummierungsverlust fiir die verschiedenen Seidensorten 
betragt im Mittel: 

Italienische Seide. 
Japan. 
China. 
Canton 
Chappe 

WeiB Gelb 

Bei unbekannter Provenienz einer Seide wird man einen Degum
mierungsverlust von 22,5% annehmen. 

B. Mlkroskopische Prilfung der· Gesplnstfasern. 
Zur Erkennung und Unterscheidung der Fasern ist das Mikroskop 

ein wichtiges Hilfsmittel. Uber Reagenzien und Operationen siehe: 
Lunge-Berl: Untersuch., Bd. IV, S. 1016 ff. (6. Aufl.). Die mikro

.skopischlm BHder der technisch wichtigeren Gespinstfasern werden durch 
die Abb. 2-14 (S. 20 ff.) veranschaulicht. . 

c. Bestimmung der Decreusage der Seide. 
Urn betriigerische Beschwerung der Rohseide durch Seife, Ole, Fette, 

Vaseline, Gummi usw. festzustellen, auch urn den Degummierungsverlust 
der Ware kennen zu lernen, wird der Fibroingehalt bestimmt. Die Seide 
wird hierzu folgendermaBen behandelt: eine genau gewogene Menge wird 
I. mit Petrolather extrahiert, dann 2. einige Zeit in Wasser von ca. 300 
umgezogen, worauf trocken gewogen wird (bis zur Gewichtskonstanz). 
Dann folgt 3. ein Abkochen dieser Seide im Flottenverhaltnis I :35 mit 
35 % Seife auf das Seidengewicht berechnet. Nachdem man die Seide 
ca. 25 Minuten gekocht hat, wird sie herausgenommen und gerungen, 
dann nochmals gleich behandelt mit 15% Seife. 

Als Decreusage wird diejenige Menge Seidengummi (oder andere 
der Seide fremde Substanz) bezeichnet, welche 100 Teile vollig trockener 
Seide verlieren, wenn sie nach obiger Vorschriff behandelt werden. 

D. Kilnstllche Fasern 1). 
Kiinstliche Seiden werden dadurch erzeugt, daB man Lijsungen 

gewisser Substanzen durch feine Kapillaren preBt und die entstehenden 
Faden zum Erstarren bringt. 

I. Nitroseide (Chardonnet) wird aus einer Losung von feuchter 
Nitrozellulose in Atheralkohol dargestellt mit nachtraglicher Denitrierung 
des Produktes. Der Faden ist ziemlich regelmaBig, dicker, weniger fest 
und weniger elastisch als der echte Seidenfaden. Das spezifische Gewicht 

') SieheSiivern: Diekiinstliche Seide;dann F. Becker: Die Kunstseide. A. Herzog: 
Die Unterscheidung der natiirlichen und kiinstIichen Seiden. 
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ist ca. 13% hoher als das der natiirlichen Seide. Der hohe, aber mehr 
metaIIische Glanz, das trockene, strohige "Toucher", die groBe Affinitat 
zu kiinstlichen Farbstoffen, das Verhalten beim Verbrennen, der geringe 
Stickstoffgehalt (unter 1 %) usw. lassen die Kunstseide leicht als solche 
erkennen. 

Die Trennung der Kunstseiden von der Naturseide kann mittels 
KOH oder NaOH geschehen (5. Tabelle) oder auch mittels alkalischer 
Kupferglyzerinlosung (5. S. 25). 

2. Glanzstoff (Zelluloseseide von Pauly, Bronnert, Fremery) 
wird hergestellt aus einer Zellulose-Kupferammoniaklosung (D. R. P. 
98642). Die Zellulose wird zuerst mit NaOH behandelt und dann in 
Kupferoxydammoniak gelost. Als Fallungsfliissigkeit kann eine ca. 
so%ige Schwefelsaure dienen, dann auch Alkalien (kiinstliches RoBhaar: 
D. R. P. 186766). 

3. Vis k 0 5 e 1) ist die wasserige Losung des Na-Salzes des Zellulose
esters der Dithiokarbonsaure. Das Xanthogenat bildet sich aus Alkali
zellulose und CSa. 

......-0' - C6HeO,' NaOH } + ~O = Vis
NaOH· CsHeO,' ONa + CSa = C= SkI" -.........s _ Na ose osung. 

Ein AlkaliiiberschuB ist wichtig fiir die Haltbarkeit der Losung. 
Beim Stehen spalten sich nach und nach CS-SNa-Gruppen ab, bis schlieB

........ 0· (CeHe0c), 
lich die Verbindung: C= S entstanden ist. Aus dieser Ver-

-""""'S-Na 
bindung ist die Zellulose leicht als Zellulosehydrat auszufallen: die Viskose 
ist "reif" zum Verspinnen. Hierbei dienen als Fallungsmittel: NH,-Salze, 
dann Schwefelsaure, die ein Sulfat gelost enthalt u. a. (D. R. P. 108 SlI, 
187947). 

4. Azeta tseide wird hergestellt durch Behandeln von Zellulose 
mit Azethylierungsmitteln unter Bildung von Zelluloseazetaten. Als 
Azethylierungsmittel dienen Azethylchlorid, Essigsaureanhydrid und 
Eisessig. Dann kommen noch hydrolysierende Mittel hinzu, die die Re.
aktion begiinstigen, wie anorganische Sauren, Benzolsulfinsaure u. a. m. 
(5. Literatur). Ahi Fallungsmittel dienen: Wasser, Alkohol, Benzol usw. 

Gegeniiber den anderen Kunstseiden besteht die Azetatseide nicht 
aus Zellulose, sondern aus Essigsaureestern der Zellulose. Sie ist Wasser 
gegeniiber widerstandsfahiger als die iibrigen Kunstseiden. Das Farben 
von Azetatseide ist ein nur teilweise gelostes Problem. 

5. Kiinstliche Seiden aus EiweiBkorpern haben noch keine Bedeutung 
etlangt. Einige Beispiele sind die Gelatineseide (Vanduraseide), hergestellt 
aus tierischem Leim, Hausenblase oder Handelsgelatine durch Behandeln 
ihrer wasserigen Losungen mit Kaliumbichromat, urn ihr die Loslichkeit 
in Wasser zu benehmen (D. R. P. 8822S); dann die Herstellung kiinst
licher Faden aus Osseinltisungen (D.R. P. 197250); dann aus Kasein 
(D. R. P. 170051, 17898S); aus Fibroin (D. R. P. 21I 871). 

1) Siehe auch Margosches: Die Viskose; dann M. Ragg: Chem.·Zg. 1908. S. 630,654, 
677 (tiber Xanthogensliure). C. Piest: Die Zellulose. 
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Abb. 3. Vicuilawolle. 200 mal vergr. 

a b 
Abb.5. AlpakawoUe a und b 100 mal vergr., 
c 200 mal vergr.; a und c wei6e, b schwarze. 

Abb. 4. Mohairwolle 200 mal vergr. 

Abb.6. Seide (8) und Wolle (W) 
300 mal vergr. 

Abb. 7. Feinste Auszugwolle. 



22 Priifung der Gespiilstfasern. 

Abb. 8. Mikroskopisches AllSgehen de. Tussahseide. 

Abb. 9. Chardonnet·Seide. 
230 mal vergr. 

Abb.I2. Viskoseseide. 
230 mal vergr. (Herzog) . 

Querschnitte: 

Abb.IO. Nitroseide (Lehner). Abb. II . Glanzstoff. 
230mal vergr. (Herzog). 230mal vergr. (Herzog). 

Querschnitte: 

Abb. I3a. 

Abb. Ip. Altere Azetatseide. 
Abb. 13 b. Neuere Azetatseide. 

Abb. I4 . Gelatineseide. 
230mal vergr. (Herzog). 
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Festigkeiten der Natur- und Kunstseiden 1). 
Die folgenden Zahlen geben die absolute Festigkeit in Kilogrammen 

pro 1 qmm an: 
trocken naB 

Chinesische Rohseide, nicht aviviert 53,2 46,7 
Franzosische Rohseide. 50,4 40,9 
Franzosische Seide, abgekocht und aviv 25,5 13,6 
Franzosische Seide, rot gefarbt, beschwert 20,0 15,6 
Franzosische Seide, schwarz gefarbt, 140% 

Beschwerung . 7,9 6,3 
Chardonnetseide, ungefarbt 14,7 1,7 
Glanzstoff, ungefarbt . 19,1 3,2 
Viskose nach CroB und Bevan II,4 3,5 
Neuere Viskose 21,5 
Baumwollgarn II,S 18,6 

Was die Dicke der einzelnen Seidenfasern anbetrifft, so kann dieselbe 
auBerordentlich schwankend sein. Solche Messungen wurden von Massot 
ausgeftihrt 2). Siehe auch: A. Herzog: Die Unterscheidung der natar
lichen und kiinstlichen Seiden (1910). S. 32. 

') Siehe R W. Streh lenert: Chern. Zg. IgOl. S. IIOO • 

• ) W. Massot: Lehnes Fiirber-Zg. I907. Beitrage zur Kenntnis neuer Textilfaser
stoffe; dann Derselbe: Leipz. Monatsschr. Textilind. I902. S. 760-76I, 83.-834; 
I905. S. I3I - I35. 
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Untersuchung der Appreturmlttel 1). 

Beim BleichprozeB verliert das Gewebe an Gewichtj es wird lumpig, 
unansehnlich. Urn den Gewichtsausfall zu decken und der Ware einen 
gewissen Griff und ein gefalliges Ansehen zu geben, wird sie der A p pre t u r 
unterworfen, d. h. die Gewebe werden mit verschiedenen Substanzen 
impragniert und in der Regel einer mechanischen Behandlung unterzogen. 

Die wichtigsten Appreturmittel sind: 
I. Weizen-, Kartoffel-, Reis-, Mais-Starkej Mehlj Dextrin und andere 

Starkepraparate wie Kollodin, Apparatinj arabischer Gummi, Traganth, 
Pflanzenschleim, Abkochungen von Flechten (islandisches Moos), von 
Algen (Karraghen, Agar-Agar u. a.)j Leim, Gelatine. Diese Stoffe sollen 
die Gewebe hart und steif machen. 

2. Urn Weichheit und Glanz zu erzeugen, benutzt man Ole (z. B. 
Tiirkischrotol), Talg, Stearin, Paraffin, Seife, Wachsarten usw. 

3. Hygroskopische Substanzen wie Glyzerin, Arnrnonsalze, 
Chlormagnesium, Zinksalze usw., die den harten Griff der mit Starke 
u. dgl. impragnierten Stoffe mildem sollen. 

4. Als eigentliche Beschwerungsmittel kommen Kaolin, Chinac1ay, 
Kalk, Baryt- und Bleisalze und Traubenzucker in Betracht. 

5. Urn die Appreturmassen zu farben, verwendet man Ultramarin, 
Berlinerblau, Smalte, Ocker, Indigokarmin, kiinstliche organische Farb
stoffej ferner urn den Stoffen metallischen Glanz zu geben: Metalle oder 
Schwefelmetalle in Form feiner Pulver. 

6. Tonerde- und Magnesiumsalze, femer Losungen von Kautschuk 
u. dgl. (zum Wasserdichtmachen). 

7. Urn Stoffe schwer verbrennlich zu machen, benutzt man wolfram
saures Natrium, auch Ammonsalze (phosphorsaures Ammon), Borax, 
Magnesiurnsalze, Silikate, zinnsaures Natrium, Titansalze in Verbindung 
mit Stannaten usw. 

8. Salizylsaure, Kampfer, Borsaure, Ameisensaure, Naphthole, 
Chlorzink usw. sollen Pilz- und Schimmelbildung verhindern. 

Die meisten dieser Appreturmittel werden fiir baumwollene und 
gemischte, Baumwollfaser enthaltende Gewebe benutzt. 

Fiir Wollengewebe kommen Leim, Albumin, Dextrin, Starke, 
Algen, Wasserglas usw., fiir Seidenstoffe Gurnmi (Traganth- und arabischer 
Gummi), Flohsamenschleim, Schellack, Gelatine u. dgl. in Betracht. 

Die Anwesenheit von Appreturmasse laBt sich schon auBerlich, 
namentlich mit Zuhilfenahme der Lupe, leicht erkennen. Das Stauben 
eines Gewebes beim ZerreiBen deutet auf groBere Mengen fremder Stoffe hin. 

') Ausfilhrlicheres s. Depierre: Trait" "lementaire des apprets etc.; Massot: 
Anleitung zur Appreturanalyse I9Il; dann M. G. Tagliani: Rev. gen. des Mat. Col. 
I909. p. 22I. 
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Feuchtigkeitsbestimmung. Ein abgewogenes Stiick des zu 
untersuchenden Gewebes wird bei 100° C bis zur Gewichtskonstanz 
getrocknet. Das Abwagen ist. in gut verschlieBbaren GlasgefaBen vor
zunehmen. 

Bestimmung der fremden Substanzen. Ein gewogener und 
gut getrockneter Abschnitt von ca. 25 qcm GroBe wird bei Siedehitze 
mit einer Abkochung von Malz in destilliertem Wasser behandelt, dann 
gewaschen, getrocknet und gewogen. Die Gewichtsdifferenz entspricht 
der Menge der fremden Substanzen. Bei Anwesenheit von unloslichen 
Seifen erhitzt man nochmals mit verdiinnter Saure, wascht, trocknet 
und wagt. 

Zum qualitativen Nachweis der fremden Substanzen kocht man das 
Gewebe mehrere Stunden mit Wasser. Die Verdickungsmittel, die los
lichen Salze und die erdigen Bestandteile werden hierbei von der Faser 
entfernt. Die Fliissigkeit wird abgegossen und filtriert. Riickstand und 
Filtrat gelangen getrennt zur Untersuchung. 

Priifung des Filtrats. Dasselbe wird auf dem Wasserbade kon
zentriert. Geben einige Tropfen davon mit Jodtinktur eine blaue bis 
rotviolette Farbung, so ist dadurch die Anwesenheit von Starke nach
gewiesen. 

Mischt man die starker konzentrierte Losung mit dem zwei- bis 
dreifachen Volumen Alkohol, so werden gewisse Salze, ferner Gum m i, 
Dextrin, Leim gefallt (letzterer auch durch Tannin aus der wasserige.n 
Losung). 

Gummi (links drehend) und Dextrin (rechts drehend) lassen sich 
auch mit Hilfe des Polarisationsapparates nachweisen. 

Wird eine wasserige Gummilosung mit Bleiessig versetzt, so faUt 
Gummi aus. Enthalt die Losung gleichzeitig Gummi und Dextrin, so 
faUt Bleiessig bei gewohnlicher Temperatur Gummi, in der Warme beide 
aus. Entsteht kein Niederschlag und enthalt die Fliissigkeit doch einen 
organischen Korper, so ist wahrscheinlich Karraghenmoos u. dgl. 
vorhanden. 

Zucker erkennt man durch Erwarmen einer Probe der konzentrierten 
Losung auf dem Wasserbad und Priifen mit Fehlingscher Losung. 

Eine andere Probe wird zur Trockne verdampft und mit Kalium
bisulfat versetzt. Akroleingeruch weist auf Glyzerin hin. 

Der Riickstand enthalt Gips, Bariumsulfat, China clay usw. 
Die mineralischen Bestandteile der Appreturmasse werden in 

gewohnlicher Weise durch Untersuchung der Asche ermittelt. 
Priifung auf Fett und Kolophonium. Man kocht einen kleinen 

Abschnitt mit Soda und filtriert. Durch Zusatz von Saure zum Filtrat 
entsteht bei Anwesenheit von Fett eine an der Oberflache sich ansammelnde 
Schicht von Fettsaure, wahrend bei Gegenwart von Kolophonium sich 
ein Niederschlag von Sylvinsaure bildet. 

Zur quantitativen Fettbestimmung extrahiert man eine gewogene 
Probe im Soxhlet und bestimmt das Gewicht des Verdampfungsriick
standes 1). 

1) Siehe auch Lunge·Bed: Untersuchungen. Bd. IV, S. !03I fl. (6. Aufl.); dann 
L. Pierre: Ann. Chim. anal. appl. tome 9, p. 8; Chem. Zentralblatt "904. Bd. I, S. 763; 
dann Massot: Leipz. Monatsschr. Textilind. Bd. 2I, S. 255, 294, 327. I906. Bd. 22, H. 2-6. 
"907; Chem.·Zg. Repert. Bd. 3I, S. 388, 4"5. 1908. 
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I. Organiscbe Farbstoffe. 
A. Ktinstliche organische Farbstoffe. 

Das Probefilrben. 
Fiir die Anwendung-eines Farbstoffes kommen in Betracht sem Ver

halten zur Faser, zu Beiz- und Hilfssubstanzen, die Ausgiebigkeit (Farb
starke), die Nuance, Remheit und Echtheit seiner Farbungen. Die 
Prufung geschieht auf dem fUr die Praxis einzig brauchbaren Wege der 
Probefarberei. 

Zunachst sucht man sich iiber die Natur des Farbstoffes einigen 
AufschluB zu verschaffen, ob er die pflanzlichen oder tierischen 
Fasern, oder beide Kategorien direkt farbt, ob dies in neutralem, alkali
schem oder'saurem Bade geschieht, oder ob er nur mit Beizen zu befestigen 
ist und bejahenden Falles mit welchen. 

E~tsprechend der Art ihrer Fixierung auf der Faser' unterscheidet 
man folgende Gruppen von Teerfarbstoffen: 

1. Baslscbe Farbstoffe. Die basischen Farbstoffe sind Salze von 
organischen Basen. Sie ziehen direkt auf Seide und Wolle, die auf Grund 
ihres sauren Charakters sich mit der Base verbinden. .Die neutralreagie
rende Baumwolle muB zuerst mit Gerbsauren gebeizt werden, urn sie so 
zur Salzbildung mit dem Farbstoff fahig zu machen. 

2. Saure FarbstoHe sind Farbstoffe saurer Natur. Sie enthalten 
saure Gruppen, wie Sulfo-, Nitrogruppen usw. Es. sind wichtige Woll
fa-rbstoffe, die in saurem Bade gefarbt werden; fiir Baumwolle besitzen 
sie nur sehr wenig Bedeutung. 

3. Salzfarben oder substantive Baumwollfarbstoffe ziehen direkt auf 
Baumwolle und sindfiir die Baumwollfarbung sehr wichtig (Poly-Azo
farbstoffe, Derivate der 2,5, 7-Amidonaphtholsulfosaure). Von Bedeutung 
sind sie auch in der Halbwolle- und Halbseidenfarberei; fiir die W 011-
und Seidenfarberei kommen sie. weniger in Betracht. 

4. Unter Belzenfarbstoffen sind solche Farbstoffe zu verstehen, die 
in Form ihrer Metallacke auf der tierischen und pflanzlichen Faser fixiert 
werden. Als Metalle sind am wichtigsten Aluminium, Eisen, Chromo 

5. Kiipenfarbstoffe sind an sich schwer- oder unlOsliche Farbstoffe, 
die durch Behandlung mit Reduktionsmitteln in die laslichen "Leuko
verbindungen" iibergefiihrt werden und als solche auf die Faser aufziehen, 
wobei durch nachtragliche Reoxydation (Luftsauerstoff) der urspriingliche 
Farbstoff wiedergebildet wird. Die Kiipenfarbstoffe finden Anwendung 
in der Baumwolle-, Leinen-, Wolle- und Seidenfarberei. 

6. Die Scbwefelfarbstoffe ahneln den Kiipenfarbstoffen. Es sind 
ebenfalls schwer- oder unlOsliche Karper, die durch Zugabe von Schwefel
natrium (NazS) reduziert und in wasserlasliche "Leukoverbindungen" 
iibergefiihrt werden, die sich nach Beendigung der Farbung (meistens 
schon an der Luft)zum urspriinglichen Farbstoff reoxydieren. 

Die Schwefelfarbstoffe finden vorlaufig nur fiir die vegetabilische 
Faser Verwendung, da die tierische Faser durch das alkalische Schwefel
natrium angegriffen wird. 

7. Entwlcklungsfarbstoffe sind Farbstoffe, die auf der Faser selbst 
gebildet oder "entwickelt" werden. Zu dieser Gruppe geharen Azo-
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farbstoffe, die noch freie Amidogruppen enthalten, welche nach dem Farben 
auf derFaser selbst weiter diazotiert und gekuppelt werden; dann solche, 
die mit diazotiertem Paranitranilin nachbehandelt werden, und das Anilin
schwarz. Letzteres bildet sich auf der Faser selbst durch Oxydation 
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Abb. 15. Farbebatterie. 
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des salzsauren Anilins (oder des sen Homologen) und dient nur zum Farben 
von Baumwolle. 

8. Albumlnfarben werden mit Hil£e von Albumin auf der Faser 
befestigt. Sie werden· nur in der Druckerei angewandt. 

Bevor man vergleichende Probefarbungen anstellt, hat man sich zu 
orientieren, zu welcher der genannten Gruppen der zu untersuchende 
Farbstoff gehort. 

Quantitatives Farben: Zur Ausfiihrung quantitativer Farbe
versuche bedarf man einiger graduierter Pipetten, MaB
zylinder und MaBkolben, ferner geeigneter FarbegefaBe 
(Becherglaser, Porzellanbecher oder Porzellanschalen, 
Becher oder Schalen aus verzinntem Kupfer von 300 bis 
1000 ccm Inhalt), welche direkt iiber Gas oder in einem 
geeigneten Bade erwarmt werden. Urn mehrere Proben 
gleichzeitig und unter moglichst gleichen Bedingungen 
ausfiihren zu konnen, vereinigt man mehrere FarbegefaBe 
in einem rechteckigen oder runden Blech- oder Kupfer
kasten zu einer Farbebatterie, wie sie z. B. nebenstehende 
Abb. IS zeigt. Die Farbebecher (Abb. 16) krimmen auf eine Abb.I6. 

I 

_f 

mehrere Centimeter iiber dem Boden des Bades ange- l"arbebecher. 
brachte durchlochte Kupferplatte zu stehen. Das Erhitzen 
geschieht durch Gas oder indirekten Dampf (geschlossene Dampfschlange 
zwischen Boden und Siebplatte)l ais Warmefliissigkeit kann Wasser, 
Glyzerin, 01 usw. benutzt werden. Zwischen Siebplatte und Boden 
kann notigenfalls noch ein Fliigeirad angebracht werden" urn vollig 
gieichmaBiges Anwarmen zu erzielen. 
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Zum Aufhangen und Umziehen der Strange verfertigt man sich 
-U-- oder -V-formige Glasstabe. 

Die vergleichenden Farbeversuche sind in bezug auf Fasermaterial 
sowie auf aIle vorzunehmenden Operationen dem GroBbetrieb moglichst 
genau nachzubilden. Dabei lassen sich allerdings nicht immer aIle Be
dingungen gleich einhalten. Der Umstand z. B., daB im Farbereibetrieb 
Bader oft langere Zeit benutzt werden, indem man jeweils vor dem Auf
stellen einer neuen Partie Ware eine entsprechende Menge frischer Farb
stofflosung zugibt, kann zu Differenzen mit den Resultaten der Probe
farberei fiihren, namentlich bei Anwendung von Farbstoffmischungen, 
deren einzelne Bestandteile ein ungleichmaBiges "Ziehen" veranlassen. 

Die zu prufende Ware ist in der Regel mit einem Muster von be
kanntem Gehalt, dem sog. Typ, zu vergleichen. Probe und Typ muss en 
stets mit- und nebeneinander unter ganz gleichen Bedingungen aus
gefarbt werden. 

Die angewandte Farbstoffmenge darf im Verhaltnis zur Faser nicht 
zu groB sein, da hellere Farbungen leichter zu beurteilen sind und damit 
das Bad moglichst auszieht. 

Von dem zu untersuchenden Farbstoffe, sowie vom Typ stellt man 
sich gewohnlich 1 %igeLosungen her, indem man 1 g Farbstoff in heiBem 
Wasser (selten ist Alkohol notig) lost und auf 100 ccm verdunnt. Es ist 
dann hochst einfach zu berechnen, wie viele Kubikzentimeter dieser 
Ulsung anzuwenden sind, um auf· einer abgewogenen Menge des Faser
materials eine ein-, zwei- usw. -prozentige Farbung (bezogen auf das 
Gewicht der Faser) hervorzubringen. 

Fur jede Versuchsreihe werden gleich schwere Strange oder Lappen 
gewahlt. Die Strange werden durch Bindfaden mit verschieden groBer 
Zahl Knoten, die Lappen durch·Einschneiden kleiner Locher am Rande 
kenntlich gemacht. 

Handelt es sich ausschlieBlich darum, aus einer Anzahl zum Ankauf 
offerierter Produkte das vorteilhafteste herauszufinden, so farbt man 
einfach gleiche Gewichtsteile der Faser mit gleichwertigen Mengen der 
verschiedenen Muster, indem man z. B. abwagt: 

1 g eines Produktes zu 9 frs. 
0,9 g " 10 " 

0,75 g " I2 " 
Diejenige Probe, welche die besten Resultate liefert,entspricht naturlich 
der billigsten Ware. 

1st ein Farbstoff mit einem Typ zu vergleichen, so farbt man gleiche 
Volumina der Losungen von Typ und Muster auf gleichen Mengen Faser
material .. aus. Schon vor Beendigung der Operation erkennt man bei 
einiger Ubung erhebliche Starkeunterschiede. Sind solche :vorhanden, 
so fugt man zu der schwacheren Probe noch so viel abgemessene Farbstoff
losung zu, bis zum Schlusse beide Farbungen genau gleich stark sind. 
Bei dieser Vergleichung muB man die beiden Strange gleichzeitig aus dem 
Bade ziehen, um sie bei gleichem Feuchtigkeitsgrad beurteilen zu konnen; 
ferner mussen die Strange nach dem Waschen mit Wass:er und Trocknen 
noch einmal genau verglichen werden, da sich haufig erst im trockenen 
Zustande feinere Unterschiede zeigen. Die Vergleichung solI unter 
gleichen Beleuchtungsverhaltnissen geschehen. 
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In der Regel, und namentJieh, wenn mehrere FarbstoHproben von 
voraussichtlieh versehiedener Intensitat gleiehzeitig zu untersuehen sind, 
verfahrt man auf folgende Weise: 

Yom Typ stellt man verschiedene Farbungen von genau bekannter 
Starke, z. B. 1-, I%-·und 2%ig, her. Daneben werden die zu priifenden 
Produkte ausgefarbt, und im allgemeinen wird man die Menge der zu
gesetzten, genau gemessenen Losung so treHen, daB die resultierenden 
Farbungen mit einer der drei Typfarbungen iibereinstimmen. 1st dies 
nicht der Fall, so hat die Untersuchung wenigstens Annaherungswerte 
ergeben. Es sei z. B. die Farbung eines Musters starker als die I %ige 
und schwacher als die 1% %ige Typfarbung, so wird ein zweiter Versuch 
ausgefiihrt. Yom Typ werden wieder zwei Farbungen von I und I % % 
Starke hergestellt, und ebenso setzt man von dem zu priifenden Farbstoff 
eine oder zweckmaBig ·zwei Proben an, indem man in letzterem Falle 
das eine Mal etwas weniger, das andere Mal ety;as mehr Farbstofflosung 
zugibt als beim ersten Versuch. Bei einiger Ubung wird man die Ver
haItnisse so treffen, daB eine siehere Beurteilung moglich ist; andernfalls 
miiBte ein dritter Versuch ausgefiihrt werden. 
.. Das riehtige Einstellen zweier Farbungen erfordert ziemlich viel 
Ubung und einen gut ausgepragten Farbensinn. Unter diesen Bedingungen 
kann man selbst kleine Starkedifferenzen herausfinden. Auch kann man 
so weit annahernd taxieren lemen, da£ bei einer zweiten Farbung das 
richtige VerhaItnis sofort getroffen wird. Reinheit und feinere Unter
schiede in der Nuance konnen nur durch Vergleichung von genau 
gleich starken Ausfarbungen sieher beurteilt werden, denn viele Farbstoffe 
andern mit der Intensitat der Farbung ihre Nuance derart, daB die Nicht
beachtung dieses Umstandes leicht zu grobenTauschungen fiihren kann. 

Die Beurteilung derjenigen Farbstoffe, die "nicht ganz ausziehen", 
ist meist recht schwierig, da stets ein Teil des Farbstoffes im Bade zuriick
bleibt. In diesem Falle taucht man nach beendigter Farbeoperation 
in jede Flotte einen Streifen w~iBen Filtrierpapiers oder einen weiBen 
Baumwollappen ein, JaBt den UberschuB abtropfen, trocknet und ver
gleicht die Proben. Empfehlenswerter ist es, in den nur partiell erschopften 
Badern eine zweite, wenn notig eine dritte Farbeoperation mit gleichen 
Gewichtsteilen frischen Fasermaterials unter denselben Bedingungen 
wie beim ersten Versuche auszufiihren und diese sog. "Nachziige" unter 
sieh zu vergleichen. 

Bruchweises Farben laBt manchmal die allfaJIige Anwesenheit 
mehrerer Farbstoffe oder fremder Substanzen erkennen. Man gibt ins 
Farbebad ein erstes Stiick Stoff, welches das Bad nicht zu erschopfen 
vermag, dann ein zweites :usw., bis das Bad voIlig ausgezogen ist. 1st 
der Farbstoff rein, so zeigen die verschiedenen Lappen gleiche Nuancen. 

FArberei. 
Das Firben der Wolle. 

Das Ziehen der Farbstoffe auf Wolle wird vielfach als chemische 
Reaktion aufgefaBt. Als EiweiBverbindung zeigt die Wolle einen ampho
teren Charakter; d. h. sie kann als Saure oder als Base reagieren. Sie 
enthiilt NH-, OH-, COOH- und vielleicht NH2-Gruppen. 
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t. Baslsche Farbstoffe. 

Wegen ihres basischen Charakters verbindet sich diese ohne jeglichen 
Zusatz mit der Wolle, die in dies em FaIle als Saure reagiert. 

Vorschrlft 1: 1st das Wasser stark kalkhaltig, so gebe man etwas 
Essigsaure hinzu, da schwache Farbbasen durch den Kalk ausgefiillt 
werden konnten. 

Eingehen bei 50°, umziehen, langsam auf ca. 95 ° erwarmen und in 
ca. %, Stunden ausfarben. 

2. Saure Farbstoffe. 

Gegenilber den sauren Farbstoffen reagiert die Wolle alkalisch. Die 
sauren Farbstoffe (meistens Sulfosauren) werden fast immer als Alkali
salze angewendet. Zum Neutralisieren des bei dem Farben freiwerdenden 
Alkalis, das auf das Ziehen der Farbstoffe hindernd wirkt, gibt man saure 
Zusatze hinzu. Als solche verwendet man: Weinsteinersatz (NaHSOJ, 
das als schwache Saure wirktj oder an dessen Stelle 10-20% Glauber
salz + 3-5 % Schwefelsaure. Das Glaubersalz stumpft die Saure ab, 
salzt den Farbstoff etwas aus und wirkt so egalisierend. Bei schwer 
egalisierenden (rasch ziehenden) Farbstoffen wird anfangs mit Essigsaure 
und am SchluB mit Schwefelsaure gefarbt. 

Vorschrlft 2 a: 15-20% Glaubersalz. Bei 70° eingehen, umziehen. 
Unter allmahlichem Zusatz von 5 % Schwefelsaure von 66° Be (vorher 
verdilnnen) % Stunde kochen. (Das Bad solI immer sauer reagieren.) 
Anstatt mit Glaubersalz und Saure kann mit 5-10% NaHSO, gefarbt 
werden. 

Vorschrlft 2 b (fill' rasch ziehende Farbstoffe): 
5 % Essigsaure 50%ig (1,06 spez. Gew.) oder Ammoniumazetat, 

10 % Glaubersalz, 
25 Minuten kochen lassen. 

1st das Bad nach dieser Zeit nicht erschiipft, so kann mit 1-2 % Schwefel
saure oder 2-5 % NaHSO, nachgeholfen werden. 

Vorschrlft 2 c: Farben von Eosinfarbstoffen (nur schwach sauer): 
2 % Essigsaure, 
2% Alaun, 
2 % Weinstein, 
25 Minuten kochen. 

Dann abkilhlen lassen auf 40°, den Farbstoff zugeben, langsam erwarmen 
und % Stunde kochen. 

Vorschrlft 2 d: Farben von Alkaliblau: Das Alkaliblau ist die 
Monosulfosaure des Gemisches von Mono-, Di- und Triphenylrosanilin. 
Da die Farbstoffsaure in Wasser unliislich ist, muB in alkalischem Bade 
gefarbt werden und der farblos aufziehertde Farbstoff wird nachher in 
einem sauren Bade entwickelt. 

Far ben: Das Bad-wird mit 2-4 % Borax versetzt, dann der Farbstoff 
zugegeben. Eingehen bei 50°, % Stunde schwach kochen lassen, bis eine 
in verdilnnte, heiBe Schwefelsaure getauchte Probe die gewilnschte Nuance 
zeigt. Spillen. Absauern 10 Minuten mit 2-3 % Schwefelsaure auf 
frisch em Bade bei 30-60°. (Filr rotstichige Marken 7Q-900.) 



Tafel I 

Abb. 17. Zwei Baumwollhaare zwischen gckreuzten Nicols. 380mal vergr. ') 

Abb. 18. Tote Baumwolle in Chlorzinkjod. 200 mal 
vergr. Abnorm diinnwandige, sehr brei te Haare oboe 

lnbalt. 

') Die Abbildungen 17-50 stammen aus dem 
Werk "Lunge-Berl, Un tersucbungsmetboden. Band IV, 
7. Auflage" und wurden mit der freundllchen Er
laubnis von Herm Professor Dr. A. Herzog von der 
Verlagsbuchhandlung Julius Springer zur Verfiigung 
gestellt. 

Gnehm- von Mural!, Taschenbuch. 2. Auf!. 

Abb. '9. Ungebleichte Baumwolle in 
Kupferoxydammoniak. loomal vergr. 
Zwischen der zu Ringen uod Feuen zu
sammengescbobenen Cuticula quillt die 
Cellulose der Wandung in Form von 

Baucben hervor. 

za 



Tafel II 

Abb. 20. Haare von Eriodendron anfractuosum D. C. (Kapok). ISO mal vergr. An der Basis 
sind die Haare auffallend verbreitert und netzf6rmig verdickt. 

Abb. 21. Flachsfa.ern 
in Chlorzinkjod. 
I20 mal vergr. 



Tafel III 

Abb. 22. Pflanzenhaare von Asclepias Comuli Done (Syrische 
Pflanzenseide). 80 mal vergr. Die Wandung zeigt zahlreiche 

Verdickungsleisten und fellstcrartige Ttipfel. 

Abb. 23. Einzelnes Haar der Stengeloberhaut des Hanfes 
(Cannabis sativa). 300 mal vergr. Besonders auffallend die 

feinwarzige Beschaffenheit der Oberflache. 

Abb. 24. Flachsfaser nach dem Einlegen in KUpferoxydammoniak. 100 mal verge. Infolge 
der durch die starke Quellung eintretenden Verkiirzung der Faser schiebt sicb der im innem 

befindliche Protoplasmafaden wellig Zllsammen. 
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Abb. 25. Oberhaut des Flachsstengel~. ~oo mal vergr. Die a ls "Leitelement" zur 
sichern Erkennung der Flachsfaser wlchhge Oberhaut besteht aus auffaUend lang
gestreckten ZeUen. An vielen SteUen sind Sralt6ffnungen vorhanden (etwa 3000 auf 

den Quadratzentimeter). 

Abb .26. Querschnitt durch ein Faserbiindel des Hanfes (Can nabis sativa) in 
Chlorzinkjod. 300 mal vergr. 



Tafel V 

Abb. 27. Oberhaut des Hanfstengels (Cannabis sativa). 100 mal vergr. Wertvolles 
"Leitelement" bei def Bestimmung der Hanffaser. Oberhautzellen wesentlich kleiner 
wic beirn Flachse, Spaltoffnungen fehlen fast vollstandig; besonders charakteristisch 

die zahlreich vorkommenden Haare, die an der Basis etwas aufgebogen sind. 

Abb. 28. Zwei Flachsfasern zwischen gekreuzten Nicols. 380 mal vergr. Die starke 
Doppelbrechung und die mechanischen Beschadigungen der Zellwand (Verschiebungen) 

treten sehr deutlich hervor. 



Tafel VI 

Abb. 29. Zwei Hanffasern in Kupferoxydammoniak. roo mal vergr. Sehr wichtige Reaktion 
zur Unterscheidung von Flachs und Hanf! Die Mittellamelle des Hanfes schiebt sich 

unter Bildung von zahlreichen Querfalten stark zuSammen . Vgl. dagegen Abb. 24. 

Abb. 30. Fun! Jutefasern in Chlorzinkjod. 30oma! vergr. Besonders cbarakteristiscb 
die sebr uogleicbma6ige Verdickung der Zellwand. 



Tafel VII 

Abb. 31. Bastzelle (Stuck) des Ramiestengels (Boehmeria nivea) zwischen gekreuzten 
Nicols. 200mal vergr. Verschiebungen und LangszerkHiftungen der Zellwand sehr deutlich 

sichtbar. 

Abb. 32. Schafwolle nach Einwirkung von starker Salpetersaure. Bomal vergr. Die 
Faser rollt sich zusammen und la6t die schuppigen Oberhautzellen deutlich hervortreten. 



Tafel VIII 

Abb.33. Mittltres Stiick einer Flachsfaser in Chlorzinkjod. {oomal vergr. Man beachte 
insbesondere die starke Wandverdickung, den engen, mit protoplastischen Resten erfiillten 
Kanal, dieknotigen Anschwellungen (Verschiebungen) und die Schragrisse der Zellwand. 

Abb . 34. Rohe Schafwolle 
mit anhangendem Woll
schweiO. 100 mal vergr. 

Abb. 35 . "Gerberwolle" 
mit zwei Haarzwiebeln. 
IOomal vergr. Diese durch 
Ausraufen der Haare von 
gekalkten Fellen umge
standener Tiere gewooe 
Dene Wolle ist minder· 
wertig, wei! wenig fest 

und elastisch; auch 
schwierig zu farben. 



Tafel IX 

Abb. 36. Rohseide von 
Bombyx mori (echte Seide). 
]6omal vergr. DoppeWiden 
(Fibroin) noch yom Seiden-

leim (Sericin) umhiillt. 

Abb. 37. Schafwolle nach Einwirkung von kochender Kalilauge. ]oomal vergr. Vor der 
AuflOsung wird die Faser glasig durchsichtig, so daB zu ihrer Betrachtung schiefe 
Beleuchtung empfehlenswert ist. lnfolge der Quellung is! das Haar stark verbreitcrt 

uod die Oberhautzelleo (Schuppeo) deutlich abs!ehend. 



Tafel X 
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Abb. 38. Querschnitt durch ein Viszellingarn (ktinstliches RoBhaar). 150 mal vergr. 
1m Innern der auS zahlreichert Einzelbaaren bestehende zweidrahtige Baumwollzwirn 
sichtbar (etwas exzentrisch gelegen), auBen die glasig durchsichtige, aus Viscose entstan-

dene Zellulosehtille mit zahlreichen gasfOrmigen und festen Verunreirtigungen. 

Abb. 39. Beginnende chemische Zersetzung eines aus Acetylcellulose hergestellten 
graben Kunstfadens, in polarisiertem Licht nachgewiesen. 200mal vergr. An vielen 
Stellen sind Zersetzungsherde sichtbar, die sich durch abweichende Lichtbrechung von 

der Umgebung abheben. 
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Tafel XII 
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Tafel XIV 



Tafel XV 

Abb. 47. Bastfasern der Brennessel (Urtica dioica) in ChloTzinkjod. 200 mal vergr. Auf
fallend breite, stellenweise bandartig Hache und gedrehte Fasern, z. T. der Lange nach 

stark zerkliiftet. 

Abb. 48 . PaTenchym aus deT Rinde des BrennesselstengeIs mit Krystalldrusen (Calcium
oxalat). 80mal vergr. iIaufiger Begieitbestandteil der rohen Nesselfaser. 



Tafel XVI 

Abb. 49. Ultramikroskopisches Bild der Viscoseseide. Iooomal vergr. Lichtstarke 
Netzstruktur mit quergestreckten Maschen. Wichtig fUr die Unterscheidung von Kupfer

seide und Viscoseide! 

Abb, 50. KunstroLlbaar "Relios" zwischen gekreuzten Nicols. Ioomal vergr. Infolge 
des gleichma6ig ~IIiptiscb geformten Querschnitts der Faser treten in der Langsansicht 

die Interferenzfarben parallel zum Faserrande auf. 



Kiinstliche organische· Farbstoffe. 

3. Salzfarben auf Wolle. 

Vorschrlft 3: Farben mit 15-20% Glaubersalz. Bei ca. 40-60° 
eingehen und eine Stunde kochen. Wenn notig, noch allmahlich 2-4% 
Essigsaure zugeben zum Erschop£en des Bades. 

4. Belzenfarbstoffe. 

Zur Bildung· der Metallacke werden die Beizen durch geeignete 
Zusatze als kolloidale Metalloxyde auf der Faser in festhaftender Form 
niedergeschlagen. Das Beizen wird als Adsorptionsvorgang aufgefaBt. Es 
kommen vor allem als Metalle in Betracht: Chrom, Aluminium und Eisen. 

Man kann hier drei Farbeniethoden unterscheiden: 
a) Die Wolle wird vor dem Farben mit dem betreffenden Metallsalz 

gebeizt. 
b) Die Wolle wird nach dem Farben mit Metallsalzen nachbehandelt, 

wobei neben der Lackbildung noch Oxydation des Farbstoffes eintritt. 
c) Die Wolle wird in einem einzigen Bade gleichzeitig gefarbt und 

gebeizt. 
Das Beizen mit Chrom geschieht meistens unter Anwendung von 

Bichromaten. Das Chrom kommt in Form von CraOs auf die Wolle. 
Das Beizbad wird deshalb noch mit reduzierenden Zusatzen versehen, 
wie Weinstein, Ameisensaure, Milchsaure. Die Wolle selbst hat zwar 
auch reduzierende Eigenschaften, sie jedoch zur Reduktion zu beniitzen 
ware ihr schadlich. 

Vorschrlft 4 a a (Chromsud): Man behandelt die Wolle in einem 
Bade von: 

3 % KaCr20 7, 

2,5% Weinstein 
oder 2 % Chromkali, 

3 % Milchsaure a 50%, 
1 % lIsSO, 66° Be 

oder 3 % Chromkali, 
1 % lIsSO, 66°, Be. 

Eingehen bei 70°, zum Kochen treiben und 1 Stunde bei 100° b.ehandeln. 
Dann ausringen, spiilen und farben in einem besonderen Bade durch 
Zusatz von 2-3% Essigsaure oder 4-5% essigsaurem Ammoniak (bei 
schwer egalisierenden Farbstoffen). Lauwarm eingehen, fleiBig umziehen, 
innerhalb einer Stunde zum Kochen treiben und 1 Y2 Stunde auf kochendem 
Bade ausfarben. 

Vorschrllt 4 a {J: Eventuell kann auch im gleichen Bade nach
einander gebeizt und gefarbt werden. Sobald das Chromkali nach ca. 
lY2stiindigem Kochen absorbiert ist, laBt man ein wenig abkiihlen, neu
tralisiert etwas mit NHs und farbt wie oben angegeben (Einbadverfahren). 

Vorsehrlft 4a,,: Vorbeizen mit Alaun. Ansieden 11/2 Stunden mit 
5 -10% Alaun (je nach der gewiinschten Nuance), 
xY2- 3% Weinstein, 
1 - 2% Oxalsaure. 

Ausringen, in einem zweiten Bade ausfarben. Kalt eingehen und eine 
Stunde kochend ausfarben, mit 3 % essigsaurem Kalk, 2% Tannin (letzteres 
zum ErhOhen der SchOnheit und Echtheit). 

Gnehm- von Muralt. Taschenbuch. 2. Aufl. 3 



34 Organische Farbstoffe. 

Vorschrlft 4 a IS: Vorbeizen mit Eisenbeize. Ansieden eine Stunde 
mit 5% Eisenvitriol, 

2% Oxalsaure oder 
5-10% Weinstein. 

Die stark saure Oxalsaure verlangsamt das Aufziehen der Beize 
und wirkt reduzierend auf das Eisensalz. 

Spiilen, farben auf frischem Bade, eine Stunde kochend unter Zusatz 
von 5 % essigsaurem Kalk. 

Vorschrlft 4 b a: Die Wolle wird zuerst gefarbt und nachtraglich 
mit Chromkali oder Fluorchrom behandelt (Nachchromierungsmethode). 

Farben unter Zusatz von 10-20% Glaubersalz, 
3% Essigsaure. 

Innert einer halben Stunde zum Kochen treiben, y:! Stunde kochen, 
dann nochmals 3-5% Essigsaure zugeben (oder Schwefelsaure 2% oder 
Ameisensaure bis 2%); dann noch eine halbe Stunde bei Siedetemperatur 
ausfarben. Hierauf bBt man bis ca. 70° C abkiihlen, gibt 2-3% Chromkali 
(bzw. 1-5% CrFa) zu und kocht noch eine Stunde. 

Das Kochen ist zur Lackbildung wichtig, auch spielen hier Oxy
dationsvorgange mit. 

Vorschrlft 4 b fJ: Nachbehandeln mit Alaun. Man farbt mit 
10-20% Glaubersalz, 
3- 4 % ~SO, oder 
3- 4% Oxalsaure, 

geht kalt ein, treibt langsam zum Kochen und belaBt eine Stunde bei 
Siedetemperatur, dann ca. 5-10% Alaun zugeben und noch eine Stunde 
koch en. 

Vorschrlft 4 b y: Nachbehandeln mit CuSO, und FeSO, oder 
CuSO, allein. Es wird gefarbt wie unter 4b fJ. Nach dem Farben wird 
noch % Stunde gekocht unter Zugabe von 2-3% CuSO, oder 5% 
FeS04 + 2% CuSO,. 

Vorschrlft 4 c: Das Chromatverfahren oder Einbadchromier
verfahren. Hier wird gleichzeitig gebeizt und gefarbt. 

Vorschrlft "C a: Man versetzt das Bad zugleich mit: 
10-20% Glaubersalz, 
1- 3% Chromkali 

plus Farbstoff. 
Man geht bei 60-70° ein, treibt innerhalb 20 Minuten zum Sieden, kocht 
% Stunde und gibt dann wenn notig 2-4% Essigsaure nach und nach 
zu, zum Erschopfen des Bades und erhalt 1y:!-2 Stunden im Sieden. 
Bcim Arbeiten mit weich em Wasser fiigt man noch ca. 3% MgSO, zu. 
Anstatt Essigsaure kann man auch 3-6% Ammoniumazetat verwenden. 

Vorschrlft 4 c fJ: Farben mit Metachrom.beize (Gemisch von ~CrO, 
+ (NH')2S0, . Pat. Agfa). Man versetzt das Bad mit 10% Glaubersalz, 
2-8% Metachrombeize und erst zuletzt mit dem Farbstoff. Eingehen 
bei 40°, treibt innerhalb % Stunde zum Sieden und kocht 1-2 Stunden. 

NB. Wahrend des Farbens zersetzt sich die Beize langsam unter 
Freiwerden von Saure. Diese setzt ihrerseits Chromsaure in Freiheit, 
welche chromierend wirkt. 
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5. K iipenfarbstoffe. 
Die wichtigsten Farbstoffe dieser Gruppe sind der Indigo und dessen 

Derivate. In neuerer Zeit folgten noch die echten Anthrachinon-Kiipen
farbstoffe (Indanthren-, Algol-, Cibanonfarbstoffe usw.). Das Farben der 
Kiipenfarbstoffe auf Wolle erfordert immer V orsich t wegen ihrer Empfind
lichkeit gegeniiber Alkali. 

Zur Uberfiihrung der an sich schwer- oder unloslichen Farbstoffe 
in ihre loslichen "Leukoverbindungen" bedarf es eines Reduktionsmittels. 
Heutzutage hat sich das Hydrosulfit, Na:aS20" hierzu als sehr geeignet 
erwiesen. 1m GroBbetrieb werden auch noch vielfach die Garungskiipen 
verwendet, bei den en die Verkiipung des Farbstoffes durch einen physio
logischen ProzeB erreicht wird. Weniger wichtig sind die Eisenvitriol
Kalkkiipe (2 FeSO, + 2 Ca(OHh + 2 ~O = 2 Fe(OH)a + 2 CaSO,+Ha> 
und die Zinkstaub-Kalkkiipe (Zn + 2 Ca(OH)2 = ZnCa:a02(OHh + ~). 
Der Indigo geht beim Verkiipen in das IndigweiB iiber: 

/NH) /NH) 
CGH,,,\ C C= C" C # C8H" 

I I 
OH OH 

das als Na- oder Ca-Salz leicht loslich ist. An der Luft geht dieses wieder 
durch Oxydation in das Indigblau tiber. 1m allgemeinen beruht die 
Loslichkeit der Kiipenfarbstoffe auf der alkalischen Reduktion der Keton
gruppen, die in die entsprechenden Hydrolverbindungen iibergehen durch 
Anlagerung von Wasserstoff. 

Der FarbeprozeB geschieht in zwei verschiedenen Badern: im ersten, 
in der sog. Stammkiipe, wird der Indigo reduziert, und im zweiten, der 
sog. Farbekiipe, geschieht die Ausfarbung. Dies hat seinen Grund darin, 
daB die zur Reduktion notige, hohe Alkalikonzentration der Wolle schaden 
und in einer so konzentrierten Farbstofflosung reibunechte Farbungen 
entstehen wiirden. Die Farbekiipe ist nichts anderes als eine Verdiinnung 
der Stammkiipe. 

Als Alkalien kommen in Anwendung: Natronlauge, Soda oder Am
moniak. Bei der Wolle sind die beiden schwacheren Basen der Natron
lauge vorzuziehen. Hier sei ein Beispiel der Ammoniakkiipe angegeben: 

Vorschrlft 5 a: Stammkiipe: I g Indigopulver wird in wenig heil3em 
Wasser mit I g Monopolseife oder Tiirkischrotol verrieben. Dieses gibt 
man in I Liter Wasser von 50° und fiigt Ammoniak hinzu, bis Phenol
phthalein-Papier schwach gerotet wird. (Man priife wahrend des Farbens 
von Zeit zu Zeit, ob noch geniigend Ammoniak vorhanden ist (Geruch) 
und setze wenn notig noch mehr hinzu. Zuviel NHa beeintrachtigt jedoch 
das Aufziehen und zu wenig verursacht eine raschere Zersetzung des 
Hydrosulfits). Dann werden 3-4 g Hydrosulfit konz. B. A. S. F. hinzu
gefiigt. Die Reduktion des Indigos geht rasch vor sich. Von ungelostem 
wird abgesiebt. 

Farbekiipe: 600 ccm Wasser werden mit etwas Ammoniak und einer 
Spur Hydrosulfit vorgescharft, um den im Wasser und in der Wolle 
enthaltenen Sauerstoff unschadlich zu machen, und dann 400 cern der 

3-
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Stammkiipe hinzugegeben; bei 60-70° wird mit der nassen Wolle ein
gegangen un.d 20 Minut,en umgezogen, aber so, daB die Wolle immer von 
der FIUssigkeit bedeckt bleibt. Dann wird ausgequetscht und zum Ver
grUnen an der Luft aufgehangt. Das Farbebad 5011 immer schwach nach 
NHs riechen. Je nach der gewiinschten Nuance konnen mehrere Ziige 
im gleichen Bade gemacht werden. 

1m groBen wird meistens das Farbebad mit etwas Leimlosung versetzt. 
Der Indigo kommt im Handel nicht nur als solcher vor, sondern auch 

als IndigweiB, also in schon reduzierter Form. Man braucht dieses nur 
noch in alkalisch gemachtem Wasser (mit ca. 10% Kalk-Zusatz) aufzu
losen; es laBt sich sO'viel rascher arbeiten. Aligemeingiiltige Vorschriften, 
die fiir alle Kiipenfarbstoffe gelten, gibt es nicht; es muB bei jedem 
einzelnen Farbstoff ausprobiert werden (s. Fabrikkatologe). 

Flrben der Wolle mit Indlgosol D. H. 
(Allgemeines iiber "Indigosol DH" s. unter Baumwolle.) 

Das Indigosol wird auf Wolle gefarbt in der Art der sauren Farbstoffe. 
Beispiel: 

Indigosol DH . 8% 
Natriumsulfat . 10% 
Essigsaure • . 4 % 
Ameisensaure . 3 %. 

Man geht ein bei 40-50°, erhitzt auf 70° und bleibt eine halbe Stunde 
bei dieser Temperatur, dann wird noch eine Stunde bei Siedetemperatur 
ausgefarbt. Hierauf wird gewaschen und kalt 'entwickelt in einem Bade 
enthaltend: 2% Natriumnitrit und 1-2% konzentrierte Schwefelsaure. 

AnthrachlnonkOpenfarbstolfe. 
Diese werden auch in der Hydrosulfitkiipe gefarbt und bilden ahnlich 

dem Indigo Leilkoverbindungen verschiedener Konstitution, je nach der 
chemischen Natur des Farbstoffes. 

Vorschrlft 5 b: Die Stammkiipe wird mit NaOH- und Hydrosulfit 
angesetzt. Temperatur des Farbebades: 60-65°. Man farbt in mehreren 
Ziigen von je 20 Minuten, spiilt, oxydiert zwei Stunden an der Luft und 
sauert in heiBem Bade abo 

Vorschrllt 5 c: Hydronwollfarbstoffe (C): Direkt gebrauchs
fahig im Handel. 

Farbekiipe: 1000 I Wasser bei 500 losen. 
500 g Leim } (Phenolphthalein-
500 g NH,OH a 25% papier soll schwach 
175 g Hydrosulfitkonz.Pulver gerotet werden.) 

Farben 25-30 Minuten bei 50°; abquetschen und oxydieren lassen. 
Die Schwefelfarbstoffe haben bis jetzt fiir Wolle noch keine 

praktische Bedeutung erlangt, wegen des nachteiligen Einflusses des 
Na,.S auf die Wollfaser. "Protectol Agfa" wird neuerdings zum Fatben 
der Wolle mit Schwefelfarbstoffen empfohlen. 

Siehe auch die Pat.-Anm. 18605 (1924) det Agfa. Daselbst wird 
empfohlen, Schwefelfarbstoffe auf Wolle im schwach sauren Farbebad 
mit Hydrosulfit zu farben. 
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Die Entwlckelungsfarben werden auf Wolle nicht gefarbt, da 
man die gleichen Nuancen mit anderen Farbstoffen (z. B. sauren Farb
stoffen) erzielen kann. 

Das Flirben der Seide. 
Den Farbstoffen gegentiber zeigt die Seide einen ahnlichen Charakter 

wie die Wolle. Ihre Verbindung mit den Farbstoffen wird als chemische 
Reaktion aufgefaBt. Die rohe Seidenfaser besteht aus zwei Substanzen: 
dem sog. Fibroin oder Seidensubstanz, die von einem Baste, dem Serizin, 
umgeben ist. Dieser Bast muB entfernt werden; die schiinste Seide ist 
reines Fibroin. Vollstandig entbastete Seide heiBt: Cuite-Seide. Das 
Entbasten geschieht durch Um<liehen der Seide in heiBen Seifenbadern, 
wobei sich die sog. Basiseifebildet. Hierbei entsteht ein Gewichtsverlust 
von 20-30%' der Rohseide. Wird die Seide nur teilweise entbastet mit 
lauwarmer, schwacher Seifenliisung, so erhalt man die Mi-Cuite- oder 
Souple-Seide. Gewichtsverlust: 8-12%. Durch Waschen der Seide 
mit lauwarmem Wasser verliert sie 3-4% ihres Gewichtes: man erhalt 
die Crue- oder Ecrue-Seide. Gebleicht wird die Seide, mit schwefliger 
Saure, verdtinntem Kiinigswasser, HzOz oder KMnO,. 

Urn den Gewichtsverlust bei der Entbastung wieder wettzumachen, 
wird die Seide sehr oft einer Erschwerung unterworfen. Wilde Seiden 
sind ftir die Beschwerungsmittel der edlen Seide wenig aufnahmsfahig, 
und deshalb werden erstere nur wenig erschwert. Man unterscheidet: 
Mineralische, vegetabilische und gemischte Erschwerungen (mineralische 
+ vegetabilische Erschwerung = Charge mixte). Bei farbiger und weiBer 
Seidewird nur die mineralische Zinnphosphat-Silikaterschwerung an
gewandt (Couleurerschwerung), bei Seidenschwarz jedoch vor allem 
die Charge mixte und Charge vegetale. Als vegetabilische Charge kommen 
Gerbstoffe in Betracht (Gallus-Sumacherschwerung). Beim Erschweren 
mit Zinn nimmt die Seide fast unbeschrankt vie! Charge auf (bis tiber 
100% ihres Gewichtes). Frtiher wurde mit Pinksalz (SnCl, + 2 NH,Cl) 
chargiert. Beim Arbeiten mit dieser Substanz hinterbleibt jedoch aktives 
Zinnoxyd auf der Faser, das letztere angreift. Zum Desaktivieren desse!ben 
kann gerbsaures Zinn auf der Faser niedergeschlagen werden; jetzt wird 
diese ungiinstige Wirkung durch Anwendung der Zinnphosphat-Silikat
erschwerung oder besser durch die Zinnphosphat-Tonerde-Silikater
schwerung umgangen. 

Auch Beizen kiinnen erschwerend wirken. So vor allem die Eisenbeize 
und der Berlinerblaugrund bei der Schwarzfarbung mit Blauholz; dann 
Chrombeizen, Katechu. 

Das lufttrockene Gewicht der Rohseide ist das sog. "Parigewicht". 
Die Charge wird in Prozenten dieses Rohgewichtes angegeben. Erschwe
rungen, die das Rohgewicht nicht erreichen, heiBen "unter pari"; so!che, 
die es tiberschreiten: "tiber pari". Beispiel: Wenn man aus je lOa kg 
lufttrockener Rohseide 80 kg, 150 kg, 200 kg gefarbte Seide erhalt, so 
liegen Erschwerungen von 20% unter pari (auch als 80% unter pari 
bezeichnet), 50% tiber pari und lOO% tiber pari vor. Der Feuchtigkeits
gehalt ist hierbei noch zum Rohseidengewicht zu addieren und zwar 
II Teile auf 100 Teile absolut trockener Seide (Reprise). 
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Seldenerael!werunl. Die Seide wird erschwert: 
I. Vor dem Farben: 

{
a) Mit Zinnchlorid und Soda oder· 

C:h~rg~s b) mit Zinnchlorid, Natriumphosphat (basisch-schwefelsaure 
IJUn ra es Tonerde) und Natriumsilikat 1). 

2. Wahrend des Farbens: Mit Sumachextrakt, Tannin oder Katechu 
(Charges vegetales). . 

Zinncharge und Gerbstoffcharge kombiniert ergeben die Charge mixte. 
Die Gerbstoffcharge hat den Nachteil, durch Beimengungen brauner 

Farbstoffe die Seide braunlich anzufarben (deshalb nur fiir dunkle N uancen 
anwendbar) und nur in relativ geringem MaJ3e von der Seide aufgenommen 
zu werden. Sie haftet auch nicht so gut wie die Zinncharge und es darf 
nicht zu warm gewaschen und geseift werden. 

Zlnncharge (Phosphat-Silikatverfahren): Die entbastete Seide wird 
in einem kalten Zinnchloridbad von 18-300 Be IYz Stunden umgezogenj 
dann wird ausgequetscht und gewaschen. Hierauf folgt das Natrium
phosphatbad von 5---60 Be ca. eine Stunde bei 40---50°. Dies kann bis 
viermal wiederholt werden. Nach dem letzten .. Gang" folgt die Passage 
in dem Wasserglasbad von 4-5 0 Be wahrend einer Stunc;le bei 50°. Es 
kann eventuell vor der Wasserglaspassage ein Bad von Aluminiumsulfat 
von 50 Be (eine Stunde bei 50---550) eingeschaltet werden zur besseren 
Erschwerung. Zuletzt wird mit etwas Seifenlosung gewaschen, abgesauert 
und gefarbt. 

Mit vier Pinkziigen kann man die Seide bis iiber 100% erschweren. 
(Fiir die charge vegetale siehe Seidenschwarzfarberei.) 

Zum Probefarben wird Cuite-Seide angewandt. Da in der Probe 
meistens nur leichte Seidenstrangchen gefarbt werden, bereite man sich 
eine I%ige Farbstofflosung und pipettiere davon die notige Menge abo 
Man benutze weiches Wasser. 

t. 8aslsche Farbstolfe. 
Es wird in gebrochenem Bastseifenbade gefarbt, d. h. durch Zugabe 

der zum Entbasten der Seide benutzten Seifenbader, die durch Ansauern 
.. gebrochen" werden. Hierbei fallen die Fettsauren nicht aus im Gegen
satz zu gewohnlichen Seifenlosungen. Bastseife wirkt beim Farben 
egalisierend und schonend. 

Vorschrllt 6: 300---400 ccm Wasser {+ I::ssigsa~re oder Ameisen-
80 .. Bastseife sa~:~r~: ~~~k~~:.ach 

Ausgefarbt wird unter allmahlichem Zusatz der Farbstofflosung. 
Man geht bei 30---400 ein, erwarmt auf 900 und farbt aus. Man spiile, 
aviviere 10 Minuten mit O,2-<l,3 ccm Essigsaure in 1 Liter Wasser. Trock
nen. Durch das Avivieren erhii.lt die Seide ihren krachenden Griff. 

Durch Nachtannieren kann die Echtheit der Farbung erhOht werden. 
1m Laboratorium lassen sich die basischen Farbstoffe auch einfach 

unter Zusatz von Marseillerseife ausfarben, ohne Saure, da diese leicht 
die. Fettsaure ausscheidet, die sich auf der Seide niederschlagt. 

Basische Farbstoffe ziehen besser auf beschwerter als auf unbe
schwerter Seide. 

') Siebe audl Ficater etHeusler: Helv. chim. Acta Vol. 'J, p. 581. 1924. 
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2. Saure Farbstoffe. 
Hier wird mit Schwefelsaure (oder Ameisensaure) "gebrochen". Den 

sauren Farbstoffen gegeniiber verhalt sich die Seide als Base. 
Vorsehrllt 7 a: 400 ccm Wasser } +Schwefelsaure bis zur 

50---100 " Bastseife deutlich sauren Reaktion. 
Man fiigt Ya des Farbstoffs hinzu, geht bei 500 ein, zieht urn, gibt 

.allmahlich den Rest des Farbstoffes zu, farbt kochend in ca. Yz Stunde 
aus. Man wasche, aviviere mit ca. 0,1 cern H:aSO, 66° Be in einem Liter 
Wasser und trockne. 

Gut egalisierende, saure, basische und substantive Farbstoffe kiinnen 
auch ohne Bastseife gefarbt werden. Bei basischen Farbstoffen gehe man 
kalt ein. 

Vorsehrlft 7 b: 450 cern Wasser } + Essigsaure bis zur sauren 
50 " Bastseife Reaktion. 

Lauwarm eingehen unter allmahlichem Farbstoffzusatz, umziehen, 
ausfarben bei 30---500 wahrend Yz Stunde. Waschen, avivieren mit 
Essigsaure wie unter 6. 

Saure Farbstoffe ziehen besser auf unbeschwerter als auf beschwerter 
Seide. 

Fiirben 1m fetten Selfenbade. 
Unter einem fetten Seifenbade versteht man ein solches, das mit 

Marseillerseife hergestellt ist. Man verwendet 10% Seife auf das Gewicht 
der Seide bezogen(keine Bastseife I). 

Vorsehrllt 8 (weiches Wasser benutzenll): Man kocht das Seifenbad 
auf und gibt den Farbstoff zu, geht mit der Seide ein und farbt Yz bis 
% Stunden lang heiB bis kochend aus. Dann wird mit Schwefelsaure 
abgesauert. Souple-Seide darf wegen sonst auftretenden Bastverlustes 
nicht in kochendem Seifenbade gefarbt werden. 

Fiir Alkaliblau, Alkaliviolett usw. 

3. Substantive Farbstoffe. 
Diese Farbstoffe ziehen im neutralen Bade auf; zum guten Ausziehen 

des Bades gebe man zuletzt etwas Essigsaure zu (1-5%, 8° Be). 
Vorsehrlft 9 a: 5-25% Glaubersalz (oder Natriumphosphat) lau

warm eingehen, langsam steigem und innert 1/2 Stunde kochend aus
farben. Waschen, avivieren. 

Vorsehrlft 9 b: Entwickeln von substantiven Farbungen. 
Die gefarbte Seide wird in einem kalten Bade, das 4% Nitrit und 5-8% 
H:aSO, 66° Be enthalt, 20 Minuten lang umgezogen. Hierauf wird gespiilt 
und Yz Stunde kalt entwickelt im entsprechenden Entwicklungsbade 
(s. Baumwolle). Hierauf spiilen, Yz Stunde bei 60° mit 5 g Marseillerseife 
im Liter seifen, spiilen und mit Essigsaure avivieren. 

4. B elzenfarbstoffe. 
Als Beizen kommen in B.etracht: Aluminium-, Chrom- und Eisen

salze. Bei der Seide geschieht das Beizen in der Kalte, wobei die auf
genommenen Salze auch als Beschwerungsmittel dienen. Die wichtigste 
Beize bei der Seide ist die Eisenbeize in der Seidenschwarzfarberei. 
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Fiir das gute Fixieren der Beize auf der Faser wird bei dem Heraus
nehmen der Seide aus det Beizlesung noch "fixiert" mit schwach alkali
schen Mitteln, wie Wasserglas, Bikarbonat oder Seife. Letztere gibt der 
Seide ihren schiinen Griff wieder. 

VorschrJft 10 a: Beizen mit AIaun (fiir Alizarinfarbstoffe und Holz
farben): 

60 g Alaun dann eingehen, etwas umziehen, und zwelf 1 
Erwarmen bis zur Lesung des Niederschlages, 

6 S d I zum Neu- Stunden einlegen; ausringen und ohne zu 
g o.a tralisieten spiilen mit einerWasserglasliisung von Y2 ° Be 

I Liter Wasser % Stunde lang behandeln, dann abspiilen und 
abwinden. 

NB. Anstatt AIaun kann auch abgestumpfte, schwefelsaure Tonerde 
oder "Nitratbeize" benutzt werden. 

Farben: 400 ccrtJ. Wasser (Flotte= 30-40mal Seidengewicht), 
80 " Bastseife, mit Essigsaure 

leicht ansauern. Bei 300 eingehen, % Stunde bei dieser Temperatur 
umziehen, innert % Stunden zum Kochen treiben und dann eine Stunde 
nahe der Kochtemperatur ausfarben. Spiilen. Dann seifen in einem heiBen 
Bade mit 2 g Kernseife pro I Liter Wasser und avivieren mit 10-20 g 
Essigsaure 6° Be pro I Liter Wasser. 

NB. Bei AIizarinrot soll das Bad mit Essigsaure gerade neutral 
gemacht werden (Lackmus weder reten noch blauen) und mit kalkhaltigem 
Wasser oder mit ca. 2% essigsaurem Kalk vom Gewicht der Ware ge
farbt werden. 

Vorschrlft 10 II: Belzen mit Chromo 
Die Seide wird iiber Nacht in Chlorchrombeize von 20° Be eingelegt; 

dann gewaschen und % Stunde fixiert mit Wasserglasliisung von Y20 Be; 
dann spiilen und abwinden. 

Das Farben geschieht genau wie unter loa. 
VorschrJftlOc: Belzen mit Elsen. 
Angewandt wird salpetersaures Eisen vori 30° Be (basisch-schwefel

saures Eisenoxyd). Mehrere Stunden einlegen (eventuell iiber Nacht), 
was chen, dann kochend seifen Y2 Stunde lang im fetten Seifenbad. Hierauf 
wird gefarbt wie unter lOa. 

Es sei hier noch die Herstellung eines Tiefschwarz auf Seide an
gegeben. Das Seidenschwarz wird auch heute noch zum greBten Teil 
mit Blauholz hergestellt. Das Verfahren ist mit einer Seidenerschwerung 
verbunden. Hierzu dienen Eisenbeize, Katechu, Berlinerblauerschwerung, 
Zinnbeize. 

Es gibt viele Verfahren zum Schwarzfarben der Seide mit Blauholz: 
Tiefschwarz mit Ferribeize, Katechu und Berlinerblaugrund; 
Blauschwarz mit Ferrobeize, Katechu und Berlinerblaugrund; 
Monopolschwarz mit Zinnerschwerung (Chlorzinn-Phosphat), 

Katechu; 
Hochblauschwarz mit Zinnerschwerung (SnClt) und Eisen

oxydulbeize. 
Belsplel l ) eines Tiefschwarz mitEisenbeize, Katechu und Berlinerblau: 

') Siehe Heermann: Techn. der Textilveredelung. 
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Man beizt die entbastete Seide durch Einlegen in salpetersaures 
Eisen von 30° Be wahrend zwei Stunden und wascht aus. Das Beizen 
kann eventuell noch I-2mal wiederholt werden. Urn den schonen Griff 
der Seide wieder zu erhalten, wird wahrend Yz Stunde (im groBen bis 
zwei Stunden) kochend geseift mit 50-60% Marseillerseife. Dann wird 
gewaschen und mit 30-35% Ferrozyankalium und 32-44% HCl be
handelt, wobei sich auf der Faser das Berlinerblau bildet (Blaumachen). 
Hierbei wird zuerst das Ferrozyankalium und die Halfte der HCI zuge
geben. Temperatur 50°. Es wird Yz Stunde umgezogen, hernach der 
Rest der Salzsaure zugefiigt und weiter umgezogen, bis die Seide blau 
geworden ist. Hierauf wird gewaschen und in einem Katechubad von 
3-4 ° Be bei 90° umgezogen. Man laBt das Bad erkalten und die Seide 
iiber Nacht darin liegen. Dann wird gewaschen und gefarbt in einem 
Bade, das 100-150% Blauholz und 60-80% Marseillerseife enthalt. 
Es wird kalt eingegangen und langsam auf 80-90° erwarmt. Hierauf 
spiilen und mit Essigsaure avivieren. 1m groBen wird noch IYz-2% 
OlivenoI, das mit Yz-I% Soda emuIgiert worden ist, zum Avivagebade 
gegeben. 

Anstatt Eisenbeize kann zum Schwarz£arben mit Blauholz auch 
Chrombeize verwendet werden. 

5. Klipenfarbstoffe. 
Die Kiipenfarbstoffe werden auf Seide wie auf Wolle gefarbt. AIs 

kalte Kiipen kommen die Garungsktipe, die Bisulfit-Zinkstaubktipe und 
die Zinkkalkkiipe in Anwendung. Ais warme Kiipen die Hydrosulfit
Ammoniak- oder HydrosuIfit-NaOH-Kiipe. (Siehe Wolle.) 

Man farM Yz Stunde unter der Flotte, verhangt Yz Stunde an der 
Luft, sauert ab und seift 20 Minuten lang mit 7 g Marseillerseife im Liter 
bei Kochteinperatur und aviviert mit Essigsaure. 

Ki,ipenfarbstoffe werden vie! weniger auf beschwerter als auf un
beschwerter Seide gefarbt. 

Karbazolfarbstoffe (Hydronfarbstoffe) werden auf Seide mit Hydro
sulfit und NaOH gefarbt. 

6. Schwefelfarbstoffe. 
Diese werden auf Seide wenig gefarbt wegen des schadlichen Ein

flusses des Alkalis (NaOH und N:1:!S), das zur Anwendung kommt. 

Das Fiirben der Baumwolle. 
Die Baumwolle hat im Gegensatz zur Wolle und Seide einen neutralen 

tragen Charakter. Damit sie fiir Farbstoffe aufnahmsfahig wird, muB 
sie in vielen Fallen mit Beizen vorbehandelt werden, die auf der Faser 
haften und mit den Farbstoffen Lacke bilden. Bei dem direkten Ziehen 
der substantiven Baumwollfarbstoffe auf die Faser handelt es sich nicht 
urn eine chemische Reaktion wie bei der Wolle und Seide, sondern wahr
scheinlich urn einen Adsorptionsvorgang zwischen Faser und Farbstoff. 

In der Regel wird die Baumwolle wm Probefarben in Strangform 
angewandt. Sie muB vorerst gebaucht (d. h. zur Entfettung mit ver
diinnter SodalOsung oder Natronlauge gekocht) und fiir helle und Iebhafte 
Nuancen gebleicht werden. 
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I. Baslsche Farbstoffe. 

Urn basische Farbstoffe auf Baumwolle zu Hirben, muE die neutrale 
Faser zuerst mit einer Substanz, die einen sauren Charakter hat, vor
behandelt werden, urn sie mit dieser Farbstoffgruppe in Reaktion zu 
bringen. Es kommt hier vor allem die Gerbsaure in Betracht, die als 
Tannin, Sumach, Gallapfel usw. angewandt wird. Da das Tannin selbst 
nicht gut auf der Faser haftet, wird es mittels Antimonverbindungen, 
die sich hierzu als geeignet erwiesen haben, in gerbsaures Antimon uber
gefuhrt, das .zur Faser vie! mehr Affinitat besitzt wie das Tannin. 
Als Antimonverbindung verwendet man den Brechweinstein (Kalium
Antimonyltartrat) oder dessen Ersatzprodukte. Fur dunkle Nuancen 
konnen das billigere Sumach und die anderen Gerbstoffe gebraucht werden. 

Oft ist eine Nachbehandlung mit Tannin (Nachtannieren) fur die 
Echtheit der Farbung vorteilhaft. 

Vorschrllt 11: 
A. Tannieren: 2-6% Tannin werden in so viel Wasser gelost, als 

man zum Hantieren der Ware nOtig hat. Man geht bei 95° ein, zieht urn, 
lafit 6 Stunden im erkaltenden Bade liegen (eventuell tiber Nacht) und 
ringt aus. Das Tannin zieht bei ca. 60° am besten auf. 

B. Brechweinsteinbad: 1-3% Brechweinstein (die Halfte des ange
wandten Tannins) plus etwas Schlemmkreide (zum Neutralisieren der 
freiwerdenden Saure). Man zieht 15-20 Minuten bei 300 urn und spult. 

C. Das Fiirben der tannierten Baumwolle geschieht unter Zusatz 
von 2-10% Alaun oder 1-5% Essigsaure von 30%. Kalt eingehen 
und innert Y2 Stunde auf 90° treiben. Hierauf ausringen und trocknen. 
Bei rasch aufziehenden Farbstoffen werden diese erst allmahlich zu-
gegeben. .. 

Die basischen Farbstoffe werden durch Uberfarben viel zum Ver
schonen von weniger schonen, echten Farbungen gebraucht. 

2. Das Farben mit 
sauren Farbstoffen 

kommt nur ganz selten vor und geschieht mit ca. 3 g Alaun und 20 g 
Glaubersalz im Liter in kurzer Flotte. Man geht bei 50-60° ein und 
farbt bei erkaltender Flotte. Abquetschen und trocknen ohne zu waschen. 

3. Substantive Baumwollfarbstoffe (Salzfarben). 

Diese Farbstoffe farben die Baumwollfaser direkt an. Je nach dem 
Farbstoff wird in neutraler oder schwach alkalischer Flottegefarbt. 
Das Alkali wirkt los end, die Salzzusatze (N~S04' NaCI) aussalzend auf 
den Farbstoff. Fur helle Farbungen ist ein Alkalizusatz gut (Soda, 
Natriumphosphat, Seife), fur dunkle eine grofiere Salzmenge von Vorteil. 

Vorschrllt 12 a: Farben in neutralem Bade. Zusatz von 10 bis 
25% Glauber- oder Kochsalz. 

Fur helle Nuancen: Eingehen bei 300 und ausfarben bei 50-80° 
in verdunnter Flotte wahrend Y2-1 Stunde. (Fur 10 g Stoff ca. 200 cern 
Flotte.) 

Fur dunkle Nuancen: Kochend farben in kurzer Flotte wahrend 
%-1 Stunde. (Fur 10 g Stoff ca. 100-150 cern Flotte.) 
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VorschriH 12 b: Farben in schwach alkalischem Bade: 
Zusatz von 10-20% Glauber- oder Kochsalz + 0,5-3% Soda 

kalziniert. 
Bei schlecht egalisierenden Farbstoffen konnen auch folgende Zu

satze in Anwendung kommen: 5-10% Natriumphosphat + 1-2% Seife, 
eventuell noch etwas TiirkischrotOl oder Monopolseife. 

In vereinzelten Fallen wird nur mit alkalischen Zusatzen ohne Salz 
gefiirbt. 

Farbetemperatur und Dauer wie unter 12 a. 
Bei nicht gut ziehenden Farbstoffen werden im groBen die gleichen 

Bader weiter benutzt mit entsprechend geringerem Salzzusatz. 
Nachbehandlung von dlrekten Fiirbungen mit verschiedenen Zusatzen 

zur ErhOhung der Echtheit: 
Bei den nun folgenden Vorschriften ist die direkt gefarbte Faser 

(nach 12a oder 12b) vorausgesetzt. 
Vorscbrlft 12 c: Nachbehandlung mit CuSO, zur ErhOhung der 

Lichtechtheit (Bildung eines Kupferlackes). . 
Die gefarbte Faser wird behandelt mit 1-4% CuSO, (bei hart em 

Wasser: 2% Essigsaure). Temperatur je nach dem zu behandelnden 
Farbstoff 20-80°. Dauer: 20 Minuten. Umziehen. 

Vorschrlft 12 d: Nachbehandlung mit Chromsalzen zur Erhohung 
der Waschechtheit (~Cr207 oder CrF3)' 

Ca. ~ Stunde behandeln mit: 2% ~Cr201 } b . 6 ° 
1-5% Essigsaure el 0-90 . 

Vorschrift 12 e: Oft werden die Vorschriften 12C und 12d kom
biniert. 

1-2% Chromkali, 
1-2% CuSO" 
2-4% Essigsaure (ie nach der Harte des Wassers). 

Die Flotte spll sauer reagieren. 
Vorschrlft 12 f: Nachbehandeln mit Formaldehyd zur ErhOhung 

der Waschechtheit. Diese Farbstoffe enthalten meistens Resorzin oder 
Amine als Endkomponente. 

Zusatz von 3% Formaldehyd. In kurzer Flotte arbeiten bei 70° 
wahrend Yz Stunde. 

Eventuell gibt man noch Kupfer- oder Chromsalze (1-2%) zu. 
Vorschrlft 12 g: Nachbehandeln mit Alaun oder A~(S04)a zur 

ErhOhung der Wasserechtheit. Behandeln bei 30-40° mit 5-10 g Alaun 
im Liter wahrend 10-20 Minuten. Abwinden, trocknen. 

Vorschrlft 12 h: Nachbehandeln im klaren Chlorkalkbade von 1/20 

Be wahrend Yz Stunde in der Kalte; hierauf spiilen, mit etwas Hel 
absauern und wieder spiilen. 

Entwicklungsfarben. 
Man kann hier folgende FalIe unterscheiden: Erstens enthalt der 

auf der Baumwolle gefarbte Farbstoff noch eine freie Amidogruppe, 
die auf der Faser selbst weiter diazotiert und gekuppelt wird mit Kom
ponenten verschiedener Art. Zweitens dient der Farbstoff selbst als 
Kupplungskomponente und wird mit einer Diazoverbindung behandelt, 
z. B. Diazo-p-Nitranilin. 
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Vorscllrlft 121: Di'azotieren des Farbstoffe's auf der Faser 
und KuppeJn desselben mit einer neuen Komponente. 

Die gefarbte Baumwolle wird behandelt in einem Diazotierbade mit: 
1-2,5% NaNOs 

+ 3-5 % lItSO, 66° Be 
oder 5-7 % HCI 20° Be. 

Man lost zuerst das Nitrit, worauf die Saure nachgegeben wird. 
Wahrend 20 Minuten in diesem Bade umzie,hen. Man spiiIt sofort in 
angesauertem Wasser und entwickelt ohne Verzug in einem Bade, das 
1-2% eines der nachfolgenden Entwickler enthalt. Ais sog. Entwickler 
kommen vor allem Phenole, Naphthole, Amine, Amidonaphthole und 
deren Sulfosauren in' Anwendung. Es seien hier die wichtigsten auf
gezahlt: 

a) Rotentwickler, Entwickler A ist p-Naphthol (in NaOH und Wasser 
heiB los en). 

b) EntWickler C, E oder H = Oxaminentwickler M (B) ist IIi-Phenylen
diamin oder m~Toluylendiamin. Kommt als salzsaures Salz der freien 
Base in den Handel. 

c) Gelbentwickler oder Entwickler Y ist Phenol (in NaOH und Wasser 
heiB losen). 

d) Orangeentwickler oder Entwickler Fist Resorzin (in wenigNaOH 
+ heiBem Wasser losen). 

e) Bordeauxentwickler B (By), Oxaminentwickler (B) ist Athyl-p
naphthylamin (kommt als salzsaures Salz in den Handel; in heiBem 
Wasser losen). ' ' 

f) Naphthylaminather oder Amidonaphtholather kommt als Teig 
oder Pulver in den Handel (N-Pulver [Cn. Der Teig wird in kochendem 
Wasser gelost (IOfache Menge). Das Pulver wird unter Zusatz von HCl 
(Halfte des Gewichtes des Athers) und kochendem Wasser gelost. 

g)'Oxaminentwickler R (B) ist das Chlorhydrat des Athyl-a-naphthyl
amins. 

h) Amidodiphenylamin (Echtblauentwickler AD) wird mit HCI
Zusatz in kochendem Wasser gelost. 

i) ,,-Saure (Amidonaphtholsulfosaure 2, 6, 8) kommt mit Soda ver
mischt in den Handel als Entwickler G oder Blauentwickl r AN. Mit 
der IOfachen Menge kaltem Wasser iibergieBen und langsam bis zum 
Kochen erwarmen. 

k) Chromogen B ist das saure Na-Salz der Chromotropsaure. 
1) Nuanciersalz (C) ist p-Naphtholmonosulfosaure F (2, 7). 
m) Nerogen D (A) ist Chlor-m-phenylendiamin zum Entwickeln 

von Sambesischwarz. ' 
n) Solidogen A ist das Einwirkungsprodukt von Formaldehyd auf 

ein Gemisch von 0- und p-Toluidin. (Kommt als wasserige Losung des salz
sauren Salzes im Handel vor.) 

0) Entwickler NB ist 30%iges Nitrobenzidin + anorganische Salze. 
p) Entwickler ES ist die 2,3-Dioxynaphthalin-o-sulfosaure. 
Vorsehrlft 12 k: ,Nachbehandlung der substantiven Farbung mit 

diazotiertem p-Nitranilin. 
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Dieses kornrnt in haltbarer Form irn Handel vor als: Parazol FB 
(By.) (100 Teile Parazol entsprechen 18 Teilen p-Nitranilin). Azophorrot 
(M), Nitrosanililrot B (B), Nitrazol e (e). 

Die Nachbehandlung mit Diazo-p-nitranilin erhOht die Licht- und 
Waschechtheit. 

I g p-Nitranilin in l . 
6 k h d W langsarn emtragen unter raschern Urn-

cern oc en em asser J "h . . L' k 1 W + 3 " Hel 2Z o Be ru ren m zwel Iter a tes asser. 

Dazu, kornrnt auf einrnal eine kalte Losung von 0,65 g Na,NO.. Tern
peratur nicht uber 15°. Man HiBt 10-15 Minuten stehen und filtriert 
wenn notig. Kurz vor dern Gebrauch werden noch I g essigsaures Na+o,5 g 
kalzinierte Soda (in Wasser gelOst) hinzugefugt. 

% Stunde kalt urnziehen, spiilen, trocknen. 
Vorsthrift 13: FArben von p-Nltranlllnrot. (Auch Eisfarbe genannt, 

weit Eis bei der Fii.rbung in Anwendung kornrnt.) 
Bei dem p-Nitranilinl'ot wird der Farbstoff auf der Faser selbst 

erzeugt. Die Baurnwolle wird zuerst mit einer alkalis chen p-Naphthol
losung impragniert ("grundiert") und hierauf mit Diazo"p-nitranilin
losung behandelt. 

a) Grundieren mil p-Nap'"hol. 
6,5 g p-Naphthol werden in 6 cern NaOH 22° Be und 100 cern Wasser 

heiB gelost und naeh dern Erkalten 25 g Turkisehrotol oder besser Rizinus
olseife 1) zugegeben (um ein gleichrnaBiges Durehdringen iu erleichtern) 
und auf 500 cern gestellt. 2 Minuten urnziehen bei 30--40°, ausquetsehen 
und rasch trocknen bei 50--5502). Zu hohe Ternperaturen verursachen 
eine teilweise Zersetzung des Naphtholnatriurns und wirken sornit un
gunstig. 

b) pia~olieren des p-Nilranilins. 
6,5 g p~Nitranilin werden in 

25 cern Wasser + 
17 g Hel ZIO Be heiB gelost, hierauf unter gutern Urnriihren in 

zoo g Wasser + Eis gegeben, zuletzt wird auf einrnal eine Losung von 
4 g NaND. ip. zo cern Wasser zugesetzt. 

Die Ternperatur solI nicht uber 10--15° steigen. Man lasse IO Minuten 
stehen, filtriere und fuge kurz vor Gebrauch: 

10--12 g Na-Azetat in 
50 cern Wasser gelost 

hinzu. Die Losung darf nicht rnehr rnineralsauer sein (Kongopapier!). 
Man verdiinnt z0--50 cern dieser Losung auf 500 cern, zieht die Baurn

wolle ca. zwei Minuten darin urn, wascht aus und geht in ein Bad mit 
2% Seife. 

An Stelle des p-Nitranilins konnen viele andere Kornponenten in 
Anwendung kornrnen: 

') Darstellung derselben siebe unter Ole, Seite 96. 
') Mit Naphthol AS grundierte Ware braucht zum Firben nicht getrocknet zu 

werden. 
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m-Nitranilin (Oran~e) 
Nitrotoluidine (Rot) 
Nitrophenetidin (Rot) 
Amidoazobenzol 
a-Naphthylamin (Bordeaux) 
Benzidin (Braun) 
Azophorschwarz S: haltbares 

m-Nitranilin oder Benzidin. 

Tolidin (Braun) 
Dianisidin (Blau) 
Azophorblau D: Tetrazodianisol 
unter Zusatz von Al-sulfat einge
dampft und dadurch haltbar ge-

macht. 
Gemisch von Tetrazodianisol und 

Ole EutwlckluulsfarbatoHe mit Naphthol AS und BS (Gr. E.). 
1m Jahre 1912 wurde von der Firma Griesheim-Elektron das Naph

thol AS (p-Oxy-naphthoesaure-anilid) in den Handel gebracht. Die 
Entwicklungsfarbstoffe, die mit Naphthol AS hergestellt sind, sind auBer
ordentlich echt und schon. 

Mit: 
Dianisidin entwickelt, erhalt man ein Blau (Seifen-chlor u. lichtecht) 
m-Nitro-p-toluidin " " "Rot (TUrkischrotersatz) 
p-N i tro-o-t oluidin """ Orange. 

Die mit Naphthol AS hergestellten Farbungen iibertreffen das Pararot 
in bezug auf Licht-, Reib- und Bleichechtheit. 

Die Handelsnamen dieser Diazoverbindungen sind: Echtblau-B-Base, 
Echtrot-G-Base, Echtscharlach-G-Base usw. (Gr, E). 

Dedvate des Naphthol AS (Gr. E.). 

Es hat sich ecrgyt, da~~ewisse Substitutionen im Benzolkem 

des Naphthol AS, I von gUnstigem EinfluB 
"./ 0 • NH . C8H5, 

auf die Echtheit der entstehenden Farbstoffe sind. So sind Substitutionen 
in Orthostellung zum Imidstickstoff durch Alkyl-, Aikoxy- usw. -Gruppen 
vorteilhaft. Ihre Wirkung wird durch Halogen unterstUtzt, vor allem 
wenn dieses sich in p-Stellung zum Stickstoff befindet (siehe Engl, Pat. 

. /OH 
193 834 und 193 866 [Hochst), z. B. ~OH6 - CO • NH <=> - Cl. 

CHa/ 
Der EinfluB der Diazokomponente ist aber auch sehr groB. UngUnstig 
sollen in manchen Fallen Diazokomponenten sein, die Nitrogruppen 
enthalten, da diese leicht in NHa-Gruppen iibergehen und so die Nuance 
v:erandert wird. Vor allem ist die p-Stellung zu vermeiden. Halogene 
jedoch verbessem die Echtheiten, wenn sie sich im Diazokorper befinden, 
genau so wie im Anilinkem. Besonders gUnstige Kombinationen sollen 
sein: 5-Chlor-o-toluidin -+ 2, 3-Naphthoesaure-5-chlor-o-toluidid und 
4-Chlor-o-anisidin -+ 2, 3-0xynaphthoesaure-o-anisidid. 

Eisschwarz: Neuerdings wird von der Firma Griesheim-Elektron 
das Eisschwarz empfohlen aus ihrer Echtschwarz LB-Base und Naphthol 
AS-SW. Letzteres ist: 2, 3-0xynaphthoesaure-p-naphthalid. Die Echt
schwarz-LB-Base ist: o-Phenetidin -+ a-Naphthylamin (D. Pat. Anm. 
C. 30757, EngL Pat. 203032). 
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Fllrbevorsebrlft zum FArben mit Naphthol AS-SW und der Eehtsehwarz 
LB·Base. 

Man teigt das Naphthol zunachst mit Tiirkischrotiil, dann weiter 
mit Natronlauge an, laBt, am besten in der Warme, langere Zeit stehen, 
iibergieBt mit kochendem Wasser und kocht kurz auf. Die heiBeNaphthol
liisung wird in die mit weichem, kaltem Wasser und Formaldehyd be
schickte Wanne schnell eingetragen und durch Umriihren verteilt. 

Grundierung: Ansatzbad 4 g Naphthol AS-SW im Liter fiir 
100 Pfund in 1000 Liter: 

Naphthol AS-SW: 4 kg 
Tiirkischrotiil 50%: 8 Liter 
Natronlauge 34° Be: 12 .. 
Formaldehyd 30%: 4 .. 

Grundierungstemperatur: 30-400 C,. 
Man zieht das Gam 1/. Stunde um, windet ab, schleudert und ent

wickelt. 
Entwicklung: 

2,5 kg Echtschwarz LB-Base werden in 
2,5 I Ameisensaure 85% unter Umriihren geliist, mit 
7,5 " Wasser verdiinnt in 

100 "Wasser und 
2,5 " SaIzsaure 20° Be eingegossen und schnell mit einer Liisung von 
0,65 kg Nitrit in 
2 I Wasser versetzt. Man IlI.Bt unter Umrilhren 1/. Stunde stehen, 

trll.gt die Diazoliisung in die mit 
800 "Wasser und 
20 kg Kochsalz beschickte Wanne ein und neutralisiert mit 
2,5 " Na-Azetat. Das Ganze wird auf 1000 Liter gestellt. 

Man zieht das naphtholierte Gam in der Entwicklungsflotte 1/, Stunde 
um, spiilt griindlich, zieht durch ein heiBes Sodabad und seift. 

Das Naphthol AS. Gist wahrscheinlich: 
CRa' CO • CRa . CO . NH - <=> - <=> - NH • CO • CRa . CO . CRa 

CRa/· "-CRa 
(siehe Dtsch. Pat. Anm. C. 31468 (1923) (siehe auch: K. H. Saunders: 
Soc. of Dyers and Col. Febr. 1924, Nr.2, S.47ff.). Das Naphthol RL 
soU sehr Iichtechte Farbungen ergeben (fiir Markisenstoffe, Fahnentuche 
usw.). Die gleichen guten Eigenschaften zeigt das Naphthol BO, dessen 
Farbungen noch echter sind als die mit Naphthol AS oder BS hergestellten. 

Naphthol BS oder NA Uetzt AS-BS benannt) ist das p-Oxynaphthoe-
saure-m-nitranilid. 

Naphthol AS-BO ist: p-Oxynaphthoesaure-/l-naphthalid. 
Naphthol AS-RL ist: p-Oxynaphthoesaure-p-anisidid. 
Echtgelb G-Base ist: o-ChIoraniIin. 
Echtorange R-Base ist: m-Nitranilin. 
Echtscharlach G-Base ist: 4-Nitro-2-aminotoluol. 
EchtscharIach R-Base ist: 4-Nitro-2-aminoanisol. 
Echtrot G-Base und GL-Base sind: 3-Nitro-4-aminotoluol. 
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Echtrot 3GL und 3GL spezial-Base sind: 2-Nitro-4-ch1oranilin, 
Echtrot R-Base ist: 4-Chlor.-2-aminoanisol. 
Ech;t~ot BB-Base ist: o-Anisidin. 
Echtrot B-Base ist: 5-Ni~ro-2-aminoanisol. 
Echtgr3.llat B-Base ist: a-Naphthylamin. 
Echtgrana.t G-Base ist: o-Aminoazotoluol. 
Niihere Angaben dariiber sind zu find en : J oum. Soc. of Dyers and Col. 

Juliheft 1924 (Nr. 7) S. 218ff. 
Fiir die Darstellung von Diazokomponenten, die mit Naphthol AS 

gekuppelt, schwarze Nuancen ergeben, siehe auch:. Bayer, Dtsch. Pat. 
Anm. F. 50567 (1921), in der ,Aminoazobasen erhalten werden durch 
Kuppeln von negativ substituierten, asymmetrischen Dialkyl-o-phenylen
diaminen mit p-Xylidin oderKresidin. Beispiele fiir diese Phenylen
diamine sind: 

und O-N(CHah 

NOs- -NHa 

Mineralfarben. 
Zu den Entwicklungsfarben gehoren auch einige anorganische Salze 

die auf der Faser selbst als unlosliche Niederschlage erzeugt werden. 
Ihr Verbrauch nimmt immer mehr 'abo Sie kommen fast nur fiir' Baum
wolle in Betracht auBer dem Berlinerblau, das aucl:). auf Seide und Wolle 
gefarbt wird. Die wichtigsten seien kurz erwahnt:. ' 

Chromgelb, PbCrO,: Impragnieren der Baumwolle mit Bleizucker
losung und Entwickeln mit Chromkali (licht-, seifen-, saureecht). 

Chromorange • . Basisches Bleichromat PbCrO, + Pb(OHh entsteht 
durch Behimdeln von Chromgelb mit kochendem Kalkwasser (I g CaO 
in I Liter Wasser). 

Khaklfarben. Behandeln der Baumwolle mit Chromalaun und Eisen
sulfat und passieren bei 65° durch eine Alkalilosung (Soda oder Seife). 
Wetter- und tragecht, fiir Tropenkleider .. 

Manganblster (Manganbraun) ist ein Gemisch von Manganoxyden 
(Mn02' MnO(OHh). Die Baumwolle wird mit Manganchloriirlosung 
impragniert und dann mit NaOH behandelt. Dann wird an der Luft 
oxydiert und die Oxydation zum Mn02 beendet mittels Chiorkalkliisung 
oder Chromkali. 

Eisen-Chamois (Rostgelb, Nanking, Eisenoxyd), F~Os und Eisen
oxydhydrate. Die Baumwolle wird mit FeSO,-Losung oder Eisenazetat 
impragniert, abgequetscht und mit einer Sodalosung, Ammoniak,oder 
Kalkmilch behandelt. An der Luft findet Oxydation statt .. Es kann 
auch mit Chlorkalklosung nachgeholfen werden. Licht- und alkaliecht, 
aber saureempfindlich. 

Chromoxyd,Cr20 S, findetAnwendung beim Farben der Khakifarben mit 
Eisenoxydkombiniert. Die Fixierung geschieht ahnlich wie beim Eisenoxyd. 

Berllnerblau ist das Ferrisalz der Ferrozyanwasserstoffsaure [Fe(CN)~s] 
Fe,. Anwendung in der Seidenschwarzfarberei. Die Faser WiFd mit 
Eisenoxydverbindungen gebeizt und mit warmer, salzsaurer Ferro
zyankaliumlosung behandelt. 
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Anilinschwarz. 
Dieses wird nur auf Baumwolle gefarbt. Das Anilinschwarz entsteht 

durch Oxydation von Anilin 1), wobei sich mehrere Anilinmolekiile 
aneinanderreihen: 

(CaHa - NH ..•.. CaH, - NHV" also im ganzen acht Molekiile. 
Dieses Leukoanilinschwarz ist farblos. Bei der weiteren Oxydation ent
stehen mehrere Zwischenprodukte, die verschiedene Oxydationsstufen 
dars tellen. 

(C6Hi - NH - C6H, - NH - . ')2 - (CaH, = N - C6H, = NH) 
Emeraldin, dessen Salze griin sind; das dreifach chinoide Derivat ist das 
sog. Nigranilin (schwarz) und das vierfach chinoide das Pernigranilin. 
Beim Farben des Anilinschwarzes wird die Oxydation des Anilins auf der 
Faser selbst vorgenommen. Zur Oxydation kommen neben dem Luft
sauerstoff (beim "Verhangen" des Gewebes) noch Sauerstoffiibertrager 
(Cu-, V d-Salze, Ferrozyankalium) und Oxydationsmittel (Chlorate, 
Bichromat) in Anwendung. 

Beliebt sind noch Zusatze von Starke, Tragant und anderen Klebe
mitteln. 

Vorschrlft 14 a: Oxydationsschwarz (Hangeanilinschwarz). 
Bei dem nachfolgenden Ansatz wird jede Substanz fiir sich gelost 

und dann alles vereinigt. 
Man lose in 1 Liter Wasser auf: (B) 

IOS-IIO g salzsaures Anilin, 
36- 40 g NaClOa, 
13- 15 g CuSO" 
25- 30 g essigsaure Tonerde 10° Be, 

5 g Weizenstarke. (In etwas Wasser zuerst auf
kochen und dann zugeben.) 

Das Bad soll 5 ° Be zeigen. Die Baumwolle wird Y4 Stunde lang in 
diesem Bade impragniert; umgezogen, hierauf gut abgequetscht und 
in einem 300 warmen Raum 12 Stunden lang aufgehapgt. 

Die zuerst farblose Faser farbt sich nach und nach dunkelgriin 
(Emeraldinbildung). Hierauf wird durch Behandeln mit Bichromat 
weiter oxydiert, wahrend % Stunde bei 70° in einem Bade, das 2% g 
Chromkali im Liter Wasser enthalt. Dann wird gespiiIt, geseift, mit Soda 
aviviert. 

Vorsehrlft 14 b: Einbadverfahren. 
Das Impragnieren mit AnilinlOsung und die nachfolgende Oxydation 

konnen auch im gleichen Bade vorgenommen werden. 
Das Bad wird folgendermaBen angesetzt: 10% Anilinsalz, 

14% HCI 22° Be, 
3,5% H2SO, 66° Be. 

Nach dem Erkalten kommen: 13% NazCra0 7 hinzu; kalt 
eingehen, % Stunde kalt umziehen, dann innerhalb % Stunde zum 
Kochen treiben und Y4 Stunde nachziehen lassen. Spiilen, kochend seifen 
(eventuell unter Zusatz von 1% Blauholz). 

Die Zusammensetzung des Anilinschwarzes kann je nach der Farbe
weise sehr verschieden sein. Es neigt mehr oder weniger dazu, sich wieder 

') Siebe auch J. Piccard und F. de Mon tmolIin: Helv. VI. 1021 fl. 1923. 

Gnehm- von MuraU, Taschenbuch. 2. Auf!. 4 
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durch Reduktion in Emeraldin zuriickzuverwandeln und so zu vergriinen. 
Dies mull moglichst ausgeschaltet werden. In neuerer Zeit hat man dies 
zu umgehen versucht durch Anwendung anderer Basen an Stelle des 
Anilins. Vor allem ist die Diphenylschwarzbase von Hochst hier zu 
nennen: das p-Amidodiphenylamin. Bei der Oxydation dieses Korpers 
entsteht eine andere "unvergriinliche" Anilinschwarzbase, wie nach dem 
obigen Verfahren bei Verwendung von Anilin. Die Konstitution dieser 
Base ist nach Green folgende: 

Cl" /C6HS CI" /CoH. 

/\rNH-(i:NJ'!-NH-/i:N-/i-NH-l/ /-N-l) U-N-l/ 
CI,,/C6H. 

-O:DNHDNH. 
Diese Base ist ein Azinderivat entstanden durch Orthokond,ensation, 

wahrend das gewohnliche Anilinschwarz ein Indaminderivat ist, das durch 
Parakondensation entsteht. Schwachere Sauren wie Milch-, Ameisen
saure usw. begiinstigen die Orthokondensation des Anilins im Gegensatz 
zu den Mineralsauren, bei denen die Parakondensation vorherrscht. 

Anwendung auf tierische Fasern: Oxydation von p-Phenylendiamin, 
p-Amidophenol u. a. mit H20 2 oder Bichromat (fiir Pelze und Haare), 
I;Iandelsnamen dieser Substanzen sind: Ursol (A), Furtein (J), Furrole (C), 
Nakofarben (M) usw. 

4. Belzenfarbstoffe. 

Ais Metallbeizen auf Baumwolle kommen vor allem in Betracht das 
AI, dann auch das Cr und das Fe. Die Beizenfarbstoffe auf Baumwolle 
spielen heutzutage nur noch eine untergeordnete Rolle, auller dem 
wichtigen Alizannrot oder Turkischrot (Adrianopelrot), das hier kurz 
behandelt wird. Das Farben des Alizarins ist schon sehr alt und ist aus 
dem Orient zu uns gekommen, wo schon jahrhundertelang mit den 
alizarinhaltigen Gewachsen (Krapp: die Wurzel von Rubia Tinctorum) 
gefarbt wurde. Ganz besonders schon wurde dies fruher in Adrianopel 
hergestellt; daher der Name. 

Das Tiirkischrot ist der Tonerdekalklack des Alizarins. Ohne Kalk 
erhalt man mit Tonerde nur ein wertloses Rot. 

Gebeizt wird mit basisch-schwefelsaurer oder essigschwefelsaurer 
Tonerde. Aluminiumsulfat ist hierfiir zu sauer, man mull Salze anwenden, 
die sich starker hydrolytisch spalten und weniger sauer sind, urn von der 
Baumwolle besser aufgenommen zu werden. Zur guten Bildung des Lacks 
mull gedampft oder mindestens gekocht werden. 

Ebenso wichtig zur guten Lackbildung ist das 61en des Gewebes, 
wobei das 61 (Tiirkischrotol 1) oder Olivenol) auch an der Lackbildung 
teilnimmt. Es bilden sich feste Verbindungen zwischen Tonerde und 61. 

') Siehe S. 94. 
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Die olgebeizte Baumwolle mu13 immer vor der weiteren Behandlung 
getrocknet werden zur besseren Fixierung des Ols, wobei Oxyfettsauren 
entstehen, die zur Lackbildung von Bedeutung sind. Das Rizinusol 
ist hierzu am geeignetsten, da es sich leichter hydrolytisch spalten la13t 
als die anderen Ole. 

Nach Kornfeld hat der Tiirkischrotollack vielleicht folgende 

K . . { O/CH(OH) - C:tsH31C02 } Al C rHO onshtution: ""CH(OH) _ C:tsHS1C02 3 '2. a· '-1' . 6· ,. 

Man unterscheidet das Altrot und das Neurot. Beim Altrot
verfahren wird mit Toumantol (ranziges Olivenol) geolt, beim Neurot
verfahren mit Tiirkischrotol. 

Vorschrlft 15 a: Tiirklschrot (Neurotverfahren). 
a) Auskochen: Das Gam wird mit 3% kalzinierter Soda eine Stunde 

gekocht zum Entfemen von Verunreinigungen. 
p) (Jlen und Trocknen: Das nasse, ausgeschleuderte Gam wird in 

einem Bade, das 100 g Tiirkischrotol 1) von 50% in I Liter Wasser enthalt 
(Zugabe von etwas NHs bis zum Klarwerden) geolt und wahrend 5---6 Stun
den bei 500 getrocknet. Diese Operation wird zweimal ausgefiihrt. 

y) Bcizen: 50 g eisenfreie, schwefelsaure Tonerde werden in 250 ccm 
hei13em Wasser gelOst und nach dem Erkalten mit 9 g kalzinierter Soda, 
welche zuerst in 50 ccm Wasser gelost wurden, versetzt. Nach dem Losen 
des Niederschlags werden noch 10 ccm 30%iger Essigsaure zugegeben 
und vor Gebrauch mit Wasser auf 6° Be verdiinnt. 

Das geolte Gam wird gut mit Beize impragniert und bei 40-45° 
getrocknet. 

d) Fixieren: 5 g Schlemmkreide pro Liter Flotte. Wahrend % Stunde 
bei 45° umziehen. (Das Kreiden dient zur Neutralisation der Saure, 
die durch das TiirkischrotOl und die Beizen auf das Gewebe gekommen 
sind und zur Erzeugung von Ca-Al-verbindungen mit dem Farbstoff.) 

e) Fiirben: Gewohnlich wird mit 6-13% Alizarinteig a. 20% gefarbt. 
Das benutzte (eisenfreie) Wasser mu13 etwas Kalk enthalten (ca. fiinf 
deutsche Hartegrade). 1st das Wasser harter, so mu13 es durch Zugabe 
von essigsaurem Kalk korrigiert werden. Bei Wasser von 8° Harte 
(deutsche G.) gebe man pro 1000 Liter 18 g essigsauren Kalk 180 Be und 
90 g Essigsaure (60 Be) zu. 3% Tannin und 2% Tiirkischrotol a. 50% 
sollen die Nuance giinstig beeinflussen. Man farbt zuerst % Stunde 
kalt, erhoht innerhalb einer Stunde die Temperatur auf 900 und farbt 
noch % Stunde bei 90° aus. Dann wird gespiilt, geschleudert und 
getrocknet. 

Zur guten Lackbildung mu13 gedampft werden. 1st jedoch kein 
Dampfapparat vorhanden, so mu13 man kochend farben unter Zusatz 
von 3-8% Tiirkischrotol. Innerhalb % Stunden zum Kochen treiben 
und eine Stunde kochen. 

~) Diimp/en: Zwei Stunden bei I Atm. Druck. 
"') Sci/en: Bei 90° mit 2 g Seife pro Liter. Besser ist noch bei I Atm, 

Druck mit 2 g Seife, 0,3 g kalzinierter Soda + 0,2 g Zinnsalz pro Liter 
zu kochen. Der hierbei entstehende Zinnlack verschonert die Nuance. 

') Siebe S. 94. 

4* 



Organische Farbstoffe. 

Das Farben von Alizarin auf Chrombelze ergibt Bordeauxtllne. 
Es kann mit Chlorchrom oder Chrombisulfit gebeizt werden. 

Vorschrlft 15 b: 
a) Das wie oben abgekochte Garn wird tiber Nacht in eine Chlor

chromlllsung von 20° Be (oder in Chrombisulfitlosung von 3-10° Be 
je nach der Starke des Tones) gelegt, dann abgequetscht und gesptilt. 

(J) Olen in einer Losung von 10 Teilen Ttirkischrotol yon 50% in 
90 Teilen Wasser bei 30--40° (ftir dunkle Tone wird nach dem Olen tanniert 
oder schmackiert entweder mit 5 g Tannin oder 10 g Sumachextrakt 
a 30° Be im Liter. Kochend eingehen, 12 Stunden einlegen und bei 60° 
trocknen). 

r) Fiirben: Yz Stunde kalt, innerhalb einer Stunde auf 60--900 er
warmen unter Zugabe von etwas essigsaurem Kalk. Dann was chen, 
trocknen, dampfen, seifen wie unter 15a. Wird nicht gedampft, so farbe 
man zwei Stunden kochend aus. 

Farben von Alizarin auf Eisenbeize ergibt chlor-, licht- und waschechte 
Violettone. 

Vorschrlft 15 c: Man ole 1-2 mal, in einem Bad, das 1 Teil Ttirkisch
rotol in 20 Teilen Wasser enthalt, trockne jedesmal bei 45°, dann wird 
74 Stunde gebeizt in einer Losung von holzessigsaurem Eisen (1-2° Be). 
Abwinden und Was chen. Man farbt in stark kalkhaltigem Wasser mit 
etwas Essigsaure und Ttirkischrotol, geht kalt ein, erwarmt langsam 
und kocht eine Stunde. Zuletzt wird mit 5 g Seife im Liter bei 70° ge
waschen. 

5. Kiipenfarbstoffe. 

Allgemeines tiber Ktipenfarbstoffe siehe unter Wolle. Hier sei noch 
erwahnt, daB sich die Indigoderivate auch gut zum Farben von Wolle 
eignen, da sie wenig Alkali zum Losen brauchen; wahrend die Antrachinon
abkommlinge wegen der groBeren Alkalimenge, die zum Losen notig ist, 
vor aHem ftir pflanzliche Fasern in Betracht kommen. Karbazolfarb
stoffe (Hydronfarbstoffe) eignen sich vor aHem zum Farben von pflanz
lichen Fasern. Letztere gehoren farberisch zu den Ktipenfarbstoffen, 
chemisch jedoch zu den Schwefelfarbstoffen. 

Vorschrlft 16 a: Farben von Indigo (Thioindigo-, Ciba-, Helindon
farbstoffe). Stammkupe: 

I g Farbstoff (Indigo) wird mit 2 g NaOH 40° Be + einer Spur 
Ttirkischrotol und etwas heiBem Wasser verrieben; andererseits werden 
4 g Hydrosulfit konz. (B) + 1,5 g NaOH 40° Be in 25 ccm Wasser kalt 
gelost. Volumen ca. 100--120 ccm. Man vereinigt Losung und Indigo
teig und erwarmt bis zur beendeten Reduktion. Von Ungeli:istem wird 
abgesiebt. 

Fiirbekupe: Ca. 30 ccm Stammktipe werden mit 350 cern Wasser 
verdtinnt, das mit einer Spur Hydrosulfit und NaOH angescharft wurde 
zum Unschadlichmachen des Sauerstoffs, der in dem Wasser gelost ist. 
Man farbt kalt durch gutes Untertauchen ca. 74 Stunde lang. Dann 
laBt man an der Luft vergrtinen. Ftir dunkle Nuancen wird die Farbe
operation im gleichen Bade wiederholt (zweiter, dritter usw. Zug). 
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Ansatz im GroBen, Stammkiipe: 
50 kg Indigo rein (B), Teig 20%, 

100 I heiBes Wasser, 
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20 I NaOH 400 Be, dann gut umriihren und langsam zugeben: 
8,5 kg Hydrosulfit konz. (B). 

Umriihren, auf 450 erwarmen und % Stunde stehen lassen. 
Fiirbekiipe: Pro 1000 Liter Wasser gibt man 50 g Hydrosulfit zu. 

Dann wird umgeriihrt und etwas stehen gelassen. Hierauf setzt man die 
erforderliche Menge Stammkiipe zu und farbt. Zum Nachscharfen fiigt 
man 150 g Hydrosulfit zu pro 1000 Liter Flotte. Urn zu erkennen, ob 
die Kiipe gut reduziert ist, taucht man eine GIasplatte hinein, von der 
die Fliissigkeit klargelb ablaufen und zum Vergriinen ca. % Minute 
brauchen soli. 

Indigosol D. H. 
(s. Ch. Vaucher und Marcel Bader, Chimie et Industrie (1924). 

Die Firma Durand & Huguenin in Basel hat sich eine neue Farbe
methode fiir Indigo patentieren lassen mit Hilfe von Indigosol D. H. 
Es ist dies folgende Indigoverbindung: 

O.SOaNa O·SOaNa 

A I I A U NCH>C-C<N~_l) 
Dieser Karper ist sehr leicht IOslich in Wasser (300 g im Liter) und 

IaBt sich durch Oxydation quantitativ in Indigo zuriickverwandeln. 
Er ist ziemlich alkaliunempfindlich, wird jedoch durch Sauren zersetzt. 
Die saure Lasung eignet sich am besten, urn das Indigosol mit Hilfe oxy
die render Substanzen in Indigo iiberzufiihren. Neben Indigo entsteht 
NaHS04• Als Oxydationsmittel dienen Ferrichlorid oder Nitrit. Auf diese 
Weise wird die Verwendung einer Kiipe umgangen. 

Farben von BaumwoIIe, Lein, Viskose, Seide usw.: I Die 
Faser wird mit Indigosol impragniert, und 2. mit oxydierenden Mitteln 
entwickelt. Da das Indigosol fast keine Affinitat zur Faser hat, muB 
man nach der ersten Operation trocknen und den Farbstoff auf der ge
trockneten Faser entwickeln. 

I. Bad: 
Indigosol D. H. 
Wasser einstellen auf 

Impragnieren und trocknen. 
2. Bad: 

Eisenchlorid, fest . 
Salzsaure oder } 
Schwefelsaure oder 
Salpetersaure 
Kochsalz ..... 
Wasser, einstellen auf. 

Entwickeln, was chen und trocknen. 

60-100 g 
1000 g 

20- 40 g 

20 g 

0-100 g 
1000 g 
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Vorsehrlft 16 b: Firben mit AntraehlnonkiipenfarbstoHen: 
(Indanthren-, AIgol-, Cibanon- und einigen Helindonfarbstoffen.) 

Zum Farben rnuB weiches Wasser verwendet werden, da sonst der Farb
stoff durch den Kalk ausgefallt wird. Wenn notig ist das Wasser zu 
korrigieren durch Zusatz von Ammoniumoxalat oder Soda oder durch 
Aufkochen. 

Fiir 100 g Baumwolle: I 

2 
10-12 
5- 6 

Flotte, 
g Indanthrenblau (pulv.), 

cern NaOH 40° Be, 
g Hydrosulfit. 

Der Farbstoff wird mit der 20fachen Menge Wasser von 50° und einer 
Spur Tiirkischrotol verrieben. Man verkiipt den Farbstoff bei 50°. Wenn 
notig durch ein Sieb zurn Farbebad geben. % Stunden ausfarben, bei 
50--60°. Dann spiilen, eventuell mit ~S04-haltigern Wasser absauern, 
und koch end seifen. 

Ansatz im groBen: 
(B. A. S. F.) ca. 

oder 

22% kg Baurnwollgarn, 
500 1 Wasser (20fache Flottenmenge), 

6 I NaOH 40° Be, 
10 I NaOH 30° Be, 

1125 g Indanthrenfarbstoff-Pulver (5% Farbst.), 
500 g Hydrosulfit konz. 

Indanthrenviolett wird nur mit 3-5 cern Natronlauge verkiipt und 
mit einem Zusatz von 5-20 g NazSO, pro Liter bei 45-50° gefarbt. 

Vorsehrlft 16 e: Hydronfarbstoffe (C). Diese werden mit Hydro
sulfit allein oder mit einem Zusatz von NazS gefarbt. Sie dienen als Indigo
und Indanthrenersatz in der Garnfarberei (chlor- und lichtecht). 

H ydronblau: 
Zusatze zum 

Ansatz Ansatzbad Weiterfarben 
Farbstoffteig. 2-10 -20 kg 1,5-7-14 kg 
NaOH 40° Be. . . 3- 7,5-15" 1,5-5-10 " 
Hydrosulfit konz. 2- 7,5-10" 1 -5- 7 " 
fiir 50 kg Baumwolle in der 20fachen Flottenlange yom Gewicht der Ware. 

Man farbt % Stunde bei 50--60° und quetscht abo (Fiir dunkle 
Farbungen noch 10-30 g NaCl pro Liter zugeben.) Dann wird einmal 
kalt und hierauf heiB gespiilt und getrocknet. Eine Nachbehandlung 
mit 1-2% Na-perborat wirkt giinstig, ebenso mit Seife oder Soda. 

Hydronblau kann auch mit einem Zusatz von NazS gefarbt werden, 
wobei an Hydrosulfit gespart wird. 

Farbstoffteig. . • 
NazS kristallisiert 
NaOH 40° Be .. 
Hydrosulfi t • . . 

Nachbehandlung wie oben. 

Ansatzbad 
2 -10 -20 kg 
2 -15 -30 " 
3 - 7,5-15 " 
1,5- 3 - 5 " 

Zusatze zum 
Weiterfarben 
1,5-7-14 kg 
2 -7-14 " 
I -4-8 " 
0,6-2-3,5 
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6. Schwefelfarbstoffe. 

Die Schwefelfarbstoffe ahneln den Kiipenfarbstoffen in ihrer Farbe
weise. Sie sind an sich unliisliche Farbstoffe, die durch Zugabe von 
Schwefelalkalien (N~S) in liisliche Verbindungen iibergefiihrt werden. 
Man nimmt an, daB die in den Schwefelfarbstoffen enthaltenen, unliis
lichen Bisulfide (-S-S-) beim Behandeln mit N~S in- SH-Gruppen 
iibergehen und so der Farbstoff in Alkali liislich wird. In Form dieser 
Leukoverbindungen zieht der Farbstoff auf und oxydiert sich dann wieder 
auf der Faser zum unliislichen, die Disulfidgruppe enthaltenden Farb
stoffe. Die Reoxydation geschieht an der Luft durch Verhangen bzw. 
durch feuchtwarmes Lagern oder durch Dampfen. Dann benutzt man 
auch besondere Entwickler z. B. den Immedial-entwickler 1) (C) oder 
Na-Perborat 1) oder a,P2' Ahnlich den substantiven Farbstoffen kiinnen 
die Schwefelfarbstoffe dUTch gewisse Nachbehandlungen echter gemacht 
werden, wie z. B. durch Chromkali (3 % Chromkali, 3-5 % Essigsaure 
6° Be, 20-30 Minuten heiB) oder durch ~Cr207 + CuSO, (1,5-2% 
Chromkali + 1,5-2% CuSO, + 3-5% Essigsaure von 6° Be, 20 Minuten 
heiB). 

Die Schwefelfarbstoffe sind licht-, wasch- und wasserecht, aber nicht 
chlorecht. 

Durch das Farben mit Schwefelfarbstoffen erhalt die Baumwolle 
einen harten Griff; sie muB deshalb nach dem Farben aviviert werden 
durch Behandeln mit fetten Substanzen wie Seife, Monopolseife, Tiirkisch
rotiil usw. 

Vorschrlft 17: Die Fliissigkeitsmenge soIl nicht mehr als das 
20fache des Gewichtes der Baumwolle betragen. Bei Hellfarbungen 
wird etwas mehr N~S angewandt als bei dunkeln (6-20% Farbstoff). 

Ansatz: (fiir 10 g Baumwolle) 200 cern Wasser } zuerst 
1 g kalz. Soda aufkochen, 

dann den in 4 g kristallisiertem N~S (bei geschmolzenem N~S nur die 
Halfte) + etwas Wasser separat geliisten Farbstoff (I' g) hinzugeben 
und nochmals aufkochen. Hierauf fiigt man 6 g N~S04 oder NaCI hinzu 
und farbt bei hellen Tiinen bei 40-60°, bei dunklen bei 90-100°, wahrend 
%-1 Stunde unter der Flotte. Abquetschen, spiilen, waschen und seifen. 
Eventuelles Nachbehandeln mit ~Cr207 oder CuSO, wie oben angegeben. 

Oft erhalt man durch Farben in kalter Flotte lebhaftere Nuancen. 
Allgemeine Tabelle I (C), 20fache Flottenlange: 

Farbstoff . . ..... 
N~S krist ...•... 
Eventuell Tiirkischrotiil 
Soda kalz .... . 
N~S04 oder NaCl .. . 

Ansatzbad 

1-10-20% 
5-15-20 % 
1- 2% 
3- 4- 5 g 

10-20 g 
} pro 1 1 

Flotte 

Zusatze zum 
Wei terfarben 

0,8-6 -12 % 
2 ---9 -12 % 
0,1-0,2 % 
0,1-0,35- 0,5 % 
0-2 -5 % 

1) 1-2°/. vom Gewicht der Ware 11. Stunde bei 40-95°. Spillen. 
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Tabelle II (C): 
Vorschrift fur Farbstoffe, die mit mehr Na:aS gefarbt werden. 

Zusatze zum 
Ansatzbad Weiterfarben 

Farbstoff' . . . . . 1-10---20% 0,8- 6 -12 % 
Na:aS krist. . . . . . 5-25-40% 3 -IS -24 % 
Eventuell Tiirkischrotol 1- 2 % 0,1- 0,2 % 
Soda kalz. . . . . . . 3- 4- 5 g} pro I 1 0,1-0, 35- 0,5% 
Glaubersalz kalz. oder 

Kochsalz. . . 10-30 g Flotte 2 - 5 % 
Mit Hilfe von basischen Farbstoffen kann die Farbung geschOnt 

werden. 
NB. Viele Schwefelfarbstoffe kommen schon mit Na:aS gemischt 

in den Handel, wobei sie dann direkt ohne Na:aS-Zusatz gefarbt werden 
konnen. 

Das Filrben des Leins (Flachses) 
geschieht in gleicher Weise wie das Farben der Baumwolle; das Aufziehen 
der Farbstoffe muB jedoch verlangsamt werden, da die Flachsfaser harter 
ist als die Baumwollfaser und deshalb weniger leicht durchgefarbt wird. 
Dies geschieht z. B. bei den substantiven Farbstoffen durch eine geringere 
Salzzugabe zum Farbebade, sowie durch einen groBeren Sodazusatz. 
Man verfahrt ebenso bei den Schwefelfarbstoffen, wobei die Na:aS-Menge 
auch etwas erhoht wird. 

Das Farben der Ramie 
geschieht wie bei der Baumwolle. 

Oas Farben der Jute. 
Diese wird meist ohne vorheriges Bleichen gefarbt. Wenn notig, 

kann mit KMnO, schwach gebleicht und dann mit Bisulfit + RaSO, nach
behandelt werden. 

Basische Farbstoffe ziehen direkt unter Zusatz von Essigsaure. (Die 
Jute enthaIt tanninartige Stoffe.) 

Substantive Farbstoffe werden mit 5-20% Na:aSO, oder NaCI und 
%-1 % kalzinierter Soda heiB gefarbt und erkaltend nachziehen ge
lassen. 

SchUlefelfarbstoffe s. Baumwolle. 
Saure Farbstoffe werden unter Zusatz von 5 % Alaun und 10---20% 

Na:aSO" eine Stunde bei 90---1000 gefarbt. 

Das Farben der Kokosfasern s. Jute. 

Hanf 
wird wenig gefarbt: Anwendung fiir Bindfaden, Stricke, Segeltuch usw. 

Das Farben von Kunstseide. 
Wir unterscheiden: 1. Chardonnetseide, 2. Glanzstoff, 3. Viskose

seide, 4. A2;etats,ide. Das Farben von Nr. 2 und 3 gleicht sehr der 
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Baumwollfarberei, da sie aus unveranderter Zellulose bestehen; die 
Chardonnetseide gleicht etwas mehr der tierischen Faser. Kunstseide 
darf nicht bei Temperaturen uber 70° gefarbt und muB vorsichtig behandelt 
werden, da die nasse Faser eine geringe ReiBfestigkeit besitzt. 

Fiir baslsche Farbstoffe ist die Chardonnetseide, da sie sauren 
Charakter hat, sehr aufnahmsfahig und wird durch diese ohne Beize 
angefarbt; bei Glanzstoff und Viskose muB zuerst tanniert werden. 

Vorschrlft 18 a . . Fur Chardonnetseide. 
Man geht in das schwach mit Essigsaure versetzte, kalte Bad ein, 

dem man den Farbstoff in mehreren Malen zugibt. Dann wird langsam 
auf 60° erwarmt. Bei schwer egalisierenden Farbstoffen noeh etwas 
N~S04 zugeben. 

Vorschrlft 18 b. Fiir Glanzstoff und Viskose: 
a) Beizen mit Tannin: Die Kunstseide wird in einem 500 warmen Bade 

mit 0,5-5 % Tannin (je naeh der gewunschten Tiefe des Tones) behandelt 
und ca. zwei S tunden darin liegen gelassen. 

(J) Ca. % Stunde umziehen in einem kalten Brechweinsteinbad, 
das halb so vie! Brechweinstein enthalt als Tannin angewandt wurde. 

Es wird gefarbt wie unter 18a. 
Eine kalte Nachbehandlung mit 1-2 g Tannin im Liter verbessert 

die Uberfiirbe- und Reibechtheit.· 
Saure Farbstoffe habeh fur die Kunstseidenfarbung wenig Interesse, 

da eine zu geringe Affinitat .?er Farbstoffe zur Faser vorliegt. 
Substantive Farbstoffe. Ahnlich der Baumwolle besitzen Glanzstoff 

und Viskose zu den Vertretern dieser Klasse eine gute Affinitat; Char
donnetseide jedoch eine geringere. 

Vorschrift 19 a: Es wird 1/2-1 Stunde bei 50-70° unter Zusatz 
von IO-20% Glaubersalz gefarbt, dann gespult und aviviert mit Monopol
seife eventuell unter Zusatz von Essigsaure (Griff). Bei schwer egalisieren
den Farbstoffen kommt noch ein Zusatz von etwas Seife oder TiirkischrotOl 
zum Farbebade und der Glaubersalzgehalt wird heruntergesetzt. 

Vorschrlft 19 b: Fur En twicklungsfarbstoffe. 
Diazotieren mit 1 Yz-2Yz % NaN02 

+ 3 -5% H2S04 66° Be 
wahrend % Stunde in kaltem Bade. Entwickeln wie unter Baumwolle 
V orschrift I 2 i. 

Kiipenfarbstoffe. Ahnlich wie fur Baumwolle eignen sich die Kupen
farbstoffe auch fur Kunstseide. Sowohl die Indigo- als die Anthrachinon
derivate werden gefarbt, wie unter Baumwolle angegeben. 

Schwefelfarbstoffe. Vorschrlft 20: Der Farbstoff wird vor dem 
Beschicken des Bades gut gelost in der gleichen Menge N~S krist. (oder 
in der Halfte N~S konz.), 2°1o kalzinierter Soda und etwas Wasser; man 
geht bei 50-60° ein unter Zusatz von 1/2-1 °/0 Soda, IO-200/0 Glaubersalz 
und 1-2 % Turkischrotol und fiirbt auf erkaltendem Bade, spult und 
trocknet. 

Das Farben der Azetatseide. 
Das Farben der Azetatseide ist heute ein noch ungeltistes Problem. 

Sie wird am besten in der Masse gefarbt, auch dies gelingt heutzutage 
nur in einigen wenigen Nuancen. Patente, die davon handeln, sind folgende: 
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D. R. P. 193135, 198008, 199559, 228867 (samtlich Klasse 8m), dann 
234028,152432. Siehe auch: Sansone: Deutsche Farber-Zg. 48, S. 3201). 

Es werden auch von einzelnen Fabriken Spezialfarbstoffe fiir Azetat
seide in den Handel gebracht, so die Azoninfarbstoffe von Cassella, die 
Entwicklungsfarbstoffe sind 2). 

Das Azonin R ist: Amidoazobenzol; das Azonin RR ist: Amido
azotoluol; dann sind: Azonin S = a-Amidoazonaphthalin; Azonin 0=0-
Dianisidin und der Entwickler ON = 2,3-0xynaphthoiisaure. 

Fiirben der Azonlne. 
Man lost das Azonin in Salzsaure und Wasser auf und zieht urn bei 

50--60°. Hierauf wird % Stunde kalt diazotiert und bei 0° entwickelt. 
Das Entwickeln dauert etwas langer wie gewohnlich. Ais Entwickler 
konnen dienen: p-Naphthol (in NaOH gelost) oder p-Oxynaphthoiisaure 
bzw. Naphthol AS (geliist in Natriumazetat). 

Die Seide wird also mit Losungen aromatischer Amine behandelt, 
fiir die sie, ihrer sauren Natur entsprechend, eine gute Affinitat besitzt. 
Diese Amine werden dann auf der Faser diazotiert und gekuppelt mit 
Phenolen usw. 

Die Seide jedoch mit Alkalien vorzubehandeln, urn sie fiir Farbstoffe 
aufnahmsfahig zu machen, hat den Nachteil, ihren Glanz und ihre Festig
keit zu vermindern. 

Das Fiirben von Federn. 
Vorschrlft 21: Man legt die Federn 2-3 Stunden in ein warmes 

Seifenbad, bis das anhaftende Fett entfernt ist und spiilt hierauf in 
lauwarmem Wasser. Eventuell wird gebleicht mit alkalischem H:a02 oder 
Na20a. Vorteilhaft ist vor dem Bleichen eine gute Reinigung der Federn 
durch 6-8stiindiges Einlegen in Petrolather. 

Am besten wird mit Saurefarbstoffen gefarbt unter Zusatz von 3-5 % 
H:aSO, bei Kochtemperatur 1-1% Stunden lang. 

Das Fiirben von Strob. 
Vorschrlft 22: Das Material wird mit Wasser, eventuell unter Zusatz 

von etwas Soda abgekocht. Durch Einlegen in 3 %ige ammoniakalische 
H:a02-losung oder mit schwefliger Saure kann das Stroh gebleicht werden. 

Direktfarbstoffe werden unter Zusatz von 5-10% Glaubersalz 
und 0,5-1 %. kalzinierter Soda wahrend drei Stunden kochend gefarbt. 

Saurefarbstoffe werden unter Zusatz von 5-IO% Essigsaure 
1-1% Stunden kochend gefarbt. 

Druckerei. 
Man unterscheidet drei Arten des Druckens: namlich Handdruck, 

Perrotinendruck und Walzendruck. Heutzutage koinmt fast nur noch 
der Walzendruck in Anwendung. Beim Handdruck sind die Formen 
der zu druckenden Muster erhaben (erhoht). Diese werden mit Farbe 

1) Siehe auch R. Clave I und Th. Stanisz: Rev. Mat. Col. April und luni 1924. 
(Nachtrag am SchluB des Buches.) 

.) Siehe auch A. G. Green und K. H. Saunders: Jonamine. Soc. of Dyers and Col. 
Februar 1923. 
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benetzt und von Hand aufgedruckt. Beim Perrotinendruck (Erfinder 
Perrot) wird wie beim Handdruck, aber mit Maschinen gearbeitet. 

Beim Walzendruck werden die Muster auf der Walze eingraviert. 
Diese Vertiefungen werden mit Farbstoff angefiillt und dieser durch 
Pressen auf die Faser iibertragen. 

Die Art des Farbens der einzelnen Farbstoffklassen ist die gleiche 
wie in der Farberei. Der Wolldruck und der Seidendruck treten hinter 
dem wichtigen Baumwolldruck (Kattundruck) weit zuriick. 

In der Druckerei miissen die Farbstofflosungen noch verdickt werden, 
um ein FlieBen oder Durchschlagen der Farbe auf dem Stoffe zu ver
meiden. 

Nach dem Aufdrucken wird der Stoff gedampft, d. h. in besonderen 
Druckkesseln mit gespannten Wasserdampfen behandelt. Hier erst 
tritt die eigentliche Farbung des Stoffes ein, indem bei der hohen Tem
peratur die in der Druckpaste enthaltenen Farbstoffe und Zusatze unter 
sich und mit dem Stoff reagieren und auf diese Weise fixiert werden. 

Nach dem Dampfen wird die Verdickung entfernt (degommieren) 
und das Material je nach der Natur des aufgedruckten Farbstoffes einer 
besonderen Nachbehandlung unterworfen. 

Bei mehrfarbigem Druck kommt fiir jede einzelne Farbe eine be-
sondere Walze in Anwendung. 

Man unterscheidet vier Druckarten: 
I. den gewohnlichen Aufdruck, 
2. den A tzdruck, bei dem der vorher durch Farben oder Aufdrucken 

befestigte Farbstoff teilweise wieder auf dem Wege des Druckens fort
geatzt wird. 

Die Farbstoffe konnen zerstiirt werden durch Oxydationsmittel 
(Oxydationsatzen), durch Reduktionsmittel (Reduktionsatze), dann 
durch Sauren und Alkalien. Die aufgedruckten Muster erscheinen also 
hier in WeiB auf gefarbtem Grunde. Durch Zugabe von Farbstoffen 
zum Atzmittel, die diesem widerstehen, konnen die geatzten Stellen 
gleichzeitig angefarbt werden (Buntatze). 

3. Den Reservedruck, bei dem durch Aufdrucken .bestimmter 
Massen auf den Stoff, dieser an den bedruckten Stellen fiir den beim 
nachfolgenden Farben aufziehenden Farbstoff unempfanglich gemacht 
wird. Die Wirkung der "Rerservagen" kann mechanisch (z. B. Wachs, 
Pfeifenton) oder chemisch sein. Ahnlich der Buntatze kann hier durch 
Zusetzen von Farbstoffen zu den Reservemitteln eine "Buntreserve" 
erhalten werden, wo die reservierten Stellen gleichzeitig angefarbt werden. 

4. Die Erzeugung von Farbstoffen auf der Faser: Oxydations
farbstoffe (Anilinschwarz), Entwicklungsfarbstoffe (Pararot, Mineral
farben), Kondensationsfarbstoffe (Nitrosoblau). 

Die Verdickungsmittel. 
Es kann sich hier nicht darum handeln, genaue Vorschriften zur 

Herstellung von Verdickungen zu geben, sondern nur um annahernde 
Angaben, die je nach dem Fall vom Drucker ausprobiert werden miissen. 
Die folgenden Angaben sind nach Vorschriften der Badischen Anilin
und Sodafabrik und der Hochster Farbwerke zusammengestellt. 
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Starke- und Starke- Tragant- Verdickungen. 
Am meisten wird Weizenstarke fUr Verdickungen verwendet. Starke 

allein liefert jedoch unegale Drucke und gibt der bedruckten Ware einen 
harten Griff. Deshalb wird oft noch Tragantschleim zugegeben. 

a, Starkeverdickung 22% (B). 
22 kg Weizenstarke, 
75 " Wasser, 
3 " Olivenol 

100 kg 
Verkochen. FUr scharfe Drucke mit allen Farbstoffklassen. 
b) Essigsaure Starkeverdickung: 

22 kg Weizenstarke, } 
55 " Wasser, verkochen 
3 " Olivenol, 

20 " Essigsaure 6° Be 
100 kg. 

Eignet sich fiir den Druck mit basischen Farbstoffen. 
c) Essigsaure Starke-Tragantverdickung: 

1200 g Weizenstarke, 
6000 " Wasser, 
1800 " Tragant (60:1000), 
1000 " Essigsaure 6° Be (nach dem Kochen zusetzen). 

10 kg. 
Kochen, dann abkUhlen lassen. FUr mittlere Nuancen und Bodenfarben, 
die mit saurer Starke nicht genUgend egalisieren. 

d) Weizenstarke-Tragan tverdickung: 
700 g Weizenstarke, 

3000 " Wasser, 
6300 " Tragant (60: 1000) 

10 kg. 
Kochen, hierauf abkuhlen lassen. Gut egalisierende Verdickung fUr mittlere 
und helle Nuancen und fUr Eisfarben. 

e) Essigsaure Mehl-Tragantverdickung: 
2000 g Weizenmehl, 
5000 " Wasser, 
2500 " Tragant (60: 1000) 

500 " Essigsaure 6° Be (nach dem Kochen zusetzen) 
10 kg. 

Zum Verdicken von DiazolOsungen und fur Eisfarben. 

Dextrin- und British-Gum- Verdickungen. 
Wird Starke durch Rosten (bis 200°) oder durch Behandeln mit 

warmen, verdUnnten Mineralsauren (H2S04 oder HNOa) in eine IOsliche 
Form Ubergefuhrt, so erhalt man das Dextrin, das in Wasser vollstandig 
IOslich ist (Dextrinsirup). Es ist eine aus Kartoffelmehl hergestellte, 
dunkel gebrannte Starke. Chemisch ist sie gleich zusammengesetzt 
wie die Starke: C6H100 5, oder ein Multiplum dieser Forme!' Dextrin 
ist zuckerhaltig. Da al:ler Zucker wegen seiner Aldehydgruppe redui/:ierende 
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Eigenschaften besitzt, so wird fiir den Druck von Farbstoffen, die einen 
Oxydationsprozefi durchzumachen haben, ein Dextrin mit geringem 
Zuckergehalt zu wahlen sein. Umgekehrt steht es, wenn die Verdickung 
reduzierend wirken 5011. 

British-Gum erhalt man durch mehr oder weniger starkes Rosten 
von Maisstarke. Es ist gut verwendbar fiir Atz- und Reservefarben. 

Gebrannte Starke wird durch Rosten von Weizenstarke erhalten. 
Sie 5011 beim Losen moglichst wenig oder keinen Satz geben. Die Giite 
des Produktes richtet sich nach der Menge des Satzes. 

f) Dextrinverdickung: 
5000 g Dextrin, 
5000 " Wasser 

10 kg. 5 Minuten kochen. 
Dient al5 Zusatz zu KIotzfarben und dann fiir den Atz- und Reserve
druck. 

g) British-Gum-Verdickung: 
5000 g British-Gum, 
5000 " Wasser 
10 kg. % Stunde kochen. 

h) Starke-British-Gum-Verdickung: 
80 g Weizenstarke, 
80 " Wasser, 

250 " British-Gum, 
590 " Wasser 

1000 g. Verkochen. 
i) Alkalische Dextrinverdickung: 

3750 g Dextrin. 
6250 " NaOH 60° Be 

10 kg. 
~ Stunde auf 700 erwarmen. Fiir Kiipen- und Schwefelfarben. 

k) Alkalische British-Gum-Verdickung: 
1000 g British-Gum, 
9000 " NaOH a 40° Be 

10 kg. % Stunde. kochen. 
Fiir Kiipen- und Schwefelfarben und aikalische Atzen. 
1) Alkalische gebrannte Starke-Verdickung (Indigo): 

320 g dunkelgebrannte Starke oder British-Gum, 
340 " Wasser, 

1000 " NaOH 45 ° Be. 
% Stunde auf 70° erwarmen und kait riihren. 
Leiogomme wird erhalten durch Rosten von KartoffeIstarke. 

Wird in der Appretur beniitzt. 

Die Gummiverdickungen. 
Es kommen vor aHem in Betracht: Tragant-Gummi, Senegalgummi, 

arabischer Gummi, Salabredagummi, Ly-CM, Schellack (fiir Bronze
druck). 
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Tragantverdickungen. Der Tragant ist der eingetrocknete Pflanzen.saft 
des Strauches: Astragulus verus. Es ist eine hornartige, durchscheinende, 
biegsame Masse. 1m Wasser quillt der Tragant auf und bildet im Ver
haltnis 60-65 g in I Liter Wasser eine gute Verdickung. Der Tragant 
besteht aus sog. Bassorin (in Wasser unliislich), dann aus wasserliislichem 
Gummi, Stiirkemehl und anorganischen Salzen. 

m) 6,5 kg Tragant werden in 100 Liter heiBem Wasser ca. 24 Stunden 
zum Einweichen liegen gelassen, dann 4 Stunden gekocht unter Ruhren, 
und zuletzt 25 g Sublimat zugegeben, die in etwas Wasser geliist sind, 
zur Verhutung von Schimmelbildung. 

Gummiwasser. De;r Senegalgummi, arabische Gummi und Salabreda
gummi stammen von Acacia- und Mimosaarten aus Arabien, Senegal USW. 

Arabischer Gummi ist saures arabinsaures Kalzium mit etwas Kali, 
Magnesia und Phosphorsaure. Er ist etwas leichter liislich als Senegal
gummi und gibt eine weniger saure Liisung, ist deshalb fur den Walzen
druck dem Senegalgummi vorzuziehen. 

Verfalschungen mit Kristallgummi, der aus Dextrin hergestellt 
wird, kann man folgendermaBen erkennen: 

Man priift auf Glukose mit Fehlingscher Liisung. Dann gibt eine 
reine Gummiliisung beim Versetzen mit einer Jodliisung in der Kalte 
keine Farbung, bei Gegenwart von Starke eine Blau-, bei Gegenwart 
von Dextrin eine Rotfarbung. 

Das Verhalteri der einzelnen Gummisorten ist verschieden gegenuber 
Alkalien und Beizen. Gummiverdickungen sollen nicht mit Starke-, 
Mehl- und Tragantverdickungen gemischt werden, da diese Gemenge 
dunnflussig und unbrauchbar werden. 

n) Gummiverdickung: 

5000 g Gummi, 
5000 " Wasser heiB 

10 kg. 

Uber Nacht stehen lassen und dann kochen, bis Liisung eingetreten ist. 

Ly-CM ist ein Kunstgummi und gleicht dem Tragant. 

Albuminverdickungen. Angewandt werden Ei- und Blutalbumin. 
Die Verdickungen sind erst kurz vor Gebrauch herzustellen. 

0) 500 g Albumin, 
500 " kal tes Wasser 

I kg. Bis zur Liisung stehen lassen (ca. 24 Std.). 
Ein Zusatz von Ammoniak wirkt gunstig. 

Billiger als Albumin ist Kasein; die Verdickung wird genau gleich 
hergestellt wie beim Albumin. 

Albuminliisungen kommen zum Gerinnen, wenn man sie uber 60° 
erwarmt oder wenn man Mineralsauren auf sie einwirken laSt. Sie werden 
gebraucht zum Fixieren von Pigmentfarben, dann auch fur basische, 
substantive oder Indanthrenfarbstoffe. 
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Der Baumwolldruck. 
I. Der gewohnliche Aufdruck. 

t. Baslsche Farbstoffe. 
Ahnlich wie in der Farberei werden diese Farbstoffe als Tannin

Antimonlack fixiert. Dann werden noch Zusatze beigefiigt, die eine vor
zeitige Lackbildung verhindern oder den gebildeten Lack auflosen. Hierzu 
dienen organische Sauren, wie Essigsaure, Milchsaure, Wein-, Oxal- oder 
Zitronensaure; dann Korper wie Glyzerin, Phenol und Resorzin. Diese 
Losung dringt in die Faser ein und wird durch das Dampfen nieder
geschlagen, wahrend die Losungsmittel sich verfliichtigen. 

Tannin kommt in wasseriger, essigsaurer Losung oder in Glyzerin 
gelOst zur Anwendung. Losung = I: I, d. h. es wird in der gleichen Ge
wichtsmenge Wasser usw. gelost. 

Vorschrlft 23: 20 g Farbstoff 
IS8 "Was~er } unter schwachem Erwarmen 
20 " Azetm auflosen 
30 " Glyzerin 
70 " Essigsaure 6° Be, 

dazu 600" essigsaure Weizenstarke-Tragantverdickung 
(c, siehe Verdickung), 

2 " Weinsaure, 
100 " essigsaures Tannin (I: I) (nur kurz vor 

Gebrauch zusetzen) 
---

1000 g. 
Trocknen und eine Stunde ohne Druck dainpfen, dann bei 60-70° 

durch ein Brechweinsteinbad mit 10 g Brechweinstein im Liter passieren 
und spiilen. 
_ Die Weinsaure soil die nachtragliche Entfernung der Verdickungs

mittel begiinstigen. Da fixe Sauren jedoch beim Dampfen das Gewebe 
angreifen konnen, wird oft Aethylweinsaure benutzt, die sich erst im 
Dampfe spaltet. 

Azetin ist ein gutes Losungsmittel fiir basische Farbstoffe und wird 
erhalten durch Behandeln von Glyzerin mit Eisessig in der Hitze. Es ist 
ein Gemisch von Mono-, Di- und Triazetin mit freier Essigsaure. Das Azetin 
zersetzt sich beim -Dampfen in Glyzerin und Essigsaure. 

Saure Farbstoffe kommen fiir den Druck auf Baumwolle kaum 
in Betracht. 

2. Substantive Farbstoffe. 
Die Verwendung dieser Farbstoffe im Druck ist gering wegen ihrer 

maBigen Waschechtheit. Das beste Resultat erhalt man durch Fixieren 
mit Albumin. Die anderen Fixierungsmethoden sind unbefriedigend. 

Ais Losungsmittel dienen: Schwache Alkalien, Glyzerin, Phenol 
und Resorzin. Erstere mach en durch schwaches Merzerisieren die Baum
wolle aufnahmsfahiger fiir Farbstoffe. Glyzerin und Phenol wirken 
auch als Feuchtigkeitsiibertrager beim Dampfen. 

Ais Verdickungsmittel eignet sich am besten der Tragant, in zweiter 
Linie auch British-Gum, Starke oder Mehl. 
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Vorschrlft 24 a: 29 g Farbstoff in 
260 " heiBe~ Wasser } lOsen 

50--100 " Glyzerm 
20 " Na-phosphat in wenig H20 los en und 

verriihren mit 600" Tragantschleim 6 % oder Starke-Tragant
verdickung (d, siehe Verdickung). ----1000 g. 

%-1 Stunde dampfen, spiiIen und trocknen. 
Vorschrlft 24 b (mit Zusatz von Albumin, wobei der Farbstoff 

teilweise als Pigment fixiert wird): 

20 g Farbstoff } 
170 " heiBes Wasser lOsen 

50--100 " Glyzerin 
10 " Na-phosphat in wenig Wasser losen und verriihren mit 

500 " Starke-Tragantverdickung oder Tragantschleim 6%. 
Nach dem Erkalten noch: 

100--200 " Ei- oder Blutalbumin I: 1 zugeben (Verdickung: 0) 

1000 g. 
Die Nachbehandlung ist die gleiche wie unter 24a. 

Damasteffekte erhalt man durch Aufdrucken von Zinkoxyd 
oder Blanc-fixe (BaSOJ auf vorgefarbte Baumwol!e (Opaldruck, 
Scheurer). Ebenso kann wolframsaures Natron aufgedruckt werden, 
das dann mit einer BaCI2-Losung (40 g in 1 Liter Wasser bei 70° wahrend 
einer Minute) nachbehandelt wird. 

Vorschrlft 24 c: 300 g Zinkoxyd, 
50 " Glyzerin, 

300 " Eialbumin (1:1) (0, siehe Verdickung), 
250 " Tragantverdickung 6 % (m, s. Verdickung), 

75 " Olivenol, 
25 " Terpentin 

1000 g. 
Trocknen, dampfen eine Stunde ohne Druck und was chen. 

3. Belzenfarbstoffe. 

Die wichtigsten Beizen sind: AI, Cr, Fe. 
Hilfsbeizen: Ca, Sn, auch: Ni, Co, Zn, Mg und Fettbeizen. 
Das Chrom kommt als Chromazetat oder Chrombisulfit in Anwen

dung. Die Sauren, an die das Metal! gebunden ist, miissen beim Dampfen 
fliichtig sein und vor dem Dampfen eine vorzeitige Lackbildung verhin· 
demo In .Spezialfal!en wird eine neutrale Chrombeize gebraucht, die man 
erhalt durch Neutralisieren von essigsaurem Chrom mit Soda. 

Das Aluminium wurde friiher in Form von salpetersaurer, essig
saurer, oxalsaurer und milchsaurer Tonerde angewandt. Heutzutage 
sind diese Verbindungen ersetzt durch das Rhodanaluminium, das den 
Vorteil hat, die Rackeln und Walzenspindeln nicht anzugreifen und etwa 
vorhandenes Eisen zu binden, so daB der Alizarinrotlack nicht beein
fluBt wird. 
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Das Eisen wird als holzessigsaures Eisen oder auch als FeS04 an-
gewendet; beim DampfgrUn in Form von Rhodaneisen. 

Zn, Ni und Co in Form von Bisulfiten oder Azetaten, 
Ca als Azetat oder Formiat, 
Sn als Oxalat, Nitrat, Oleat, Laktat. 
Durch Olbeize wird die Schtinheit und Echtheit des Lacks erhtiht. 

Das Olen geschieht mit Hilfe von sulfurierten, chlorierten oder oxydierten, 
ungesattigten Olsauren: Vor allem Rizinustilsauren. Es wird vor oder 
wahrend des Druckens getilt. Das erst ere erzeugt bessere Resultate, 
hat aber den Nachteil, daB das WeiB des unbedruckt gebliebenen Stoffes 
beim Lagern manchmal nachgilbt. Produkte wie Lizarol D konz. (M) 
der Druckfarbe zugemischt, sollen ebenso gute Resultate ergeben wie 
das Vortilen. Lizarol ist eine Mischung von sulfuriertem Rizinustil und 
Formaldehyd. Auch sog. ChloI'tile finden als Zusatz der Druckfarbe 
Anwendung: Darstellung aus I Teil Rizinustil und I Teil Chlorkalk
ltisung von 2 ° Be. 

Unltisliche Farbstoffe ktinnen durch Behandeln mit Bisulfit in die 
ltishchen Bisulfitverbindungen UbergefUhrt und in dieser Form angewendet 
werden. 

Vorschrlft 25 (Alizarinrot), Tonerdebeize. 
Das Tuch wird in einer Ltisung von 50-70 g TUrkischrottil (Zusatz 

von NHs bis zur klaren Ltisung) in I Liter Wasser gut impragniert. 
Zur Herstellung der Druckpaste wird am besten der Farbstoff mit 

der Verdickung verkocht; ihrerseits werden Beizen und Zusatze gemischt 
und nach dem Erkalten das ganze zusammengebracht. FUr eine feurige 
Nuance wird Zinn zugegeben. 

595 g saure Starke-Tragant-Verdickung (c, siehe Verdickung), 
150 " Alizarin 20%, 
100 " essigsaurer Kalk 10° Be 
90 " Rhodanaluminium 20° Be 
65 " milchsaures Zinn 27° Be resp. 84 g oxalsaures Zinn 16° Be. 

1000 g. 
Dann etwas trocknen lassen, I-Iy:! Stunden ohne Druck oder 

y:!-I Stunde mit y:! Atmosphare Uberdruck dampfen; kreiden bei 80° 
mit 30 g Schlemmkreide in I Liter Wasser, spUlen und kochend seifen mit 

3 g Marseillerseife } 
2y:! " Soda kristallisiert pro Liter Y4 Stunde lang. 
I Y4 " Zinnsalz 

Vorschrlft 26: Alizarinorange. 
580 g Starke-Tragantverdickung Cd, siehe Ver

dickungen), 
ISO " Alizarinorange 20%, 
20 " Ameisensaure 90%, 
50 " essigsaurer Kalk 10° Be, 

200 " essigsaure Tonerde 10° Be 
1000 g. 

Nachbehandlung wie unter 25. 

Gnehm- von Mural t, Taschenbuch. 2. Auf!. 5 
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Druck mit Chrombelzen. 
Ein Vorolen des Stoffes ist unnotig. Urn eine vorzeitige Lackbildung 

zu verhindern, mische man die Beizen gerade vor Gebrauch kalt hinzu. 
Vorschrlft 27: 150 g Farbstoff-Teig 20% (z. B. Alizaringelb GG), 

ISO " Wasser, 
600 " Weizenstarke - Tragantverdickung (d, siehe 

Verdickungen), 
100 " Chromazetat 20 0 Be 

1000 g. 
Trocknen, eine Stun de damp fen und was chen. 
Vorschrlft 28: Der Farbstoff ist an sich unliislich und muE in Form 

seiner loslichen Bisulfitverbindung angewendet werden. Beispiele hierfiir 
sind: das Alizarinblau, das Alizarinschwarz, die Coeruleine (die S-Marken 
sind die loslichen Bisulfitverbindungen). 

Ollvedruckfarbe (M) Coerulein. 
30 g Coerulein A extra 
20 " Bisulfit 380 Be } 2 Stunden stehen lassen, 
20 " Glyzerin dann zugeben: 

ISO " Wasser 
500 " Weizenstarke-Tragantverdickung (d, siehe Verdickungen), 
180 " Wasser, 
100 " Chromazetat 200 Be 

1000 g. 
Trocknen, dampfen und waschen. 
Vorschrlft 29: Es gibt Chromfarben, die mit einer sauren Paste 

gedruckt nur schlechte Resultate liefernj besser ist es dann, die liislichen 
Alkalisalze dieser Farbstoffe mit neutraler Chrombeize aufzudrucken. 

Beispiel: Anthrazenbraun. 
200 g Anthrazenbraun D Teig (B) 
40 " Borax, 

630 " Starke-Tragantverdickung (d, siehe Verdickungen), 
130 " neutrale Chrombeize 21 0 Be 

1000 g. 
Trocknen, dampfen, waschen. 
Neutrale Chrombeize: 500 g essigsaures Chrom 200 Be, 

100 " Glyzerin, 

auf 21 0 Be stellen. 

4 " kalzinierte Soda, 
36 " Wasser 

Druck mit Eisenbeize. 
Am besten eignet sich holzessigsaures Eisen. Das Eisen in Ferriform 

angewandt fixiert sich schlecht. Man beizt deshalb mit Ferrosalzen, die 
sich langsam oxydieren und sich als Ferrisalz auf der Faser niederschlagen. 
Die teerhaltigen Beimengungen des holzessigsauren Eisens verlangsamen 
die Oxydation zur Ferriform und wirken deshalb giinstig. Den gleichen 
Erfolg soli man durch Zugabe von arseniger oder phosphoriger Saure 
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erhalten. Nach Persoz verhindern diese Verbindungen eine Entwasserung 
oder Polymerisation des Ferrihydroxyds, das sich in dieser Form schwerer 
mit den Farbstoffen verbindet. Auch Ferrizyankalium kann als Beize 
benutzt werden. 

Alizarin mit Eisenbeize gedruckt ergibt einen violetten Ton. 
Vorschrlft 30: 50 g Alizarin V 20%, 

600 " Starke-Tragantverdickung (d, siehe Ver
dickungen), 

250 " Essigsaure 6° Be (30%ig), 
75 " essigsaurer Kalk roO Be, 
25 " holzessigsaures Eisen IS° Be 

rooo g. 
Trocknen, dampfen, was chen. 
Mit Hilfe von basischen Farbstoffen (Methylviolett) werden leb

haftere Nuancen erzielt. 

Anstatt den Farbstoff mit der Beize zusammen aufzudrucken, kann 
die Beize fiir sich aufgedruckt und hierauf durch Dampfen fixiert werden. 
Dann wird die Verdickung weggewaschen ("degommiert") und zuletzt 
gefarbt, wobei nur die bedruckten Stellen die Farbe annehmen. Beim 
Aufdrucken der Beize mischt man noch eine geringe Menge eines Farb
stoffs, die sog. Blende, hinzu zum Sichtbarmachen des Drucks. 

4. KUpenfarbstoffe. 
Ahnlich wie in der Farberei werden diese Farbstoffe in Form ihrer 

Leukoverbindungen auf die Faser gebracht und nachtraglich oxydiert. 
A. Anthrachlnonkilpenfarbstoffe (Indanthren-, Algol-, Cibanon- und 

einige Helindonfarbtsoffe). 
Hier unterscheidet man zwei Verfahren: Das Entwicklungs- und das 

Dampfverfahren. 
a) Das Entwicklungsverfahren: 
Als Reduktionsmittel dienen: Eisenvitriol und Zinnchloriir. Urn 

eine zu rasche Reoxydation des reduzierten Farbstoffes zu verhindern, 
werden reduzierende Zusatze beigefiigt: wie Weinsaure oder Milchsaure. 
Weinsaure kann beim Trocknen die Baumwolle angreifen und darf nur 
in geringen Mengen zugesetzt werden; wahrend Milchsaure unschadlich 
ist. Glukose verstarkt die Wirkung der Milchsaure. 

Man bedruckt mit folgendem Ansatz: Z. B. fiir Indanthrenblau RS. 

Vorschrlft 31 a: 1690 g British-Gum-Verdkkung + Senegal-
gummiverdickung (VerhaItnis 3:1), 

50 " Milchsaure 50 %, 
IS " Weinsaure I: I, 
IS " Zinnsalz I: 2, 
20 " Glukose I: I, 

dann: 135" FeS04 1:2. Dieses Gemisch 
einriihren in: 75 " Indanthrenfarbstoff Teig fein --..:..::...;.:.... 

1000 g. 
Es wird gut getrocknet und hierauf mit NaOH fixiert. Die Ware 

passiert wahrend Yz-%, Minuten ein 75-80° warmes Bad von 18-20° Be 

5* 
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starker NaOH, dann ohne gequetscht zu werden (urn ein Ausbluten zu 
verhindern) ein Bad von kalter Natronlauge (18-20 0 Be). Hierauf wird 
abgequetscht, gewaschen und in ~S04 von 3° Be abgesauert. Urn etwa 
niedergeschlagenes Eisenoxyd zu entfernen, ist es vorteilhaft, etwas 
Oxalsaure zuzusetzen. 

b) Das Dampfverfahren. 
Diesel; Verfahren ist bedeutend wichtiger als das vorhergehende. 

Als Verdickungen kommen fiir mittlere Nuancen British-Gum-Starke
verdickungen in Betrachtj fiir dunkle Starketragant-Verdickungen. 

Als Reduktionsmittel dienen: Rongalit C (B) = Hydrosulfit NF 
konz. (M) = Hyraldit C extra (C)j eventuell auch noch Glukose + NaOH. 

Der Farbstoff kann in reduziertem Zustande aufgedruckt werden 
durch vorheriges Erwarmen mit Hydrosulfit konz. oder er wird erst 
beim Dampfen dUTCh den Rongalit reduziert. 

Als Alkali dient vor allem: Pottasche, Soda und in bestimmten Fallen 
auch NaOH. 

Die Verfahren sind: 
I. Das Lauge-Rongalit-Dampfverfahren, 
2. das Lauge-Zinnoxydul-Dampfverfahren, 
3. das Lauge-Glukose-Dampfverfahren, 
4. das Pottasche-Rongalit-Dampfverfahren (bequemer und ange

nehmer wie Verfahren 1.) 
Der Rongalit wird erst beim Dampfen zersetzt und ist erst dann 

wirksam. 
Beispiel: Pottasche-Rongalitverfahren. 
Vorsehrlft 31 b Ge nach gewiinschter Starke): 

10- 200 g Farbstoffteig, 
990- 800 " Stammansatz 

1000 1000 g. 
Stammansatz fiir mittlere Nuancen: 

ISO g Pottasche } 
140 " Wasser liisen und verriihren mit: 
100 " Glyzerin 
500 " Starke-British-Gurnverdickung (h, 

hierauf zugeben: 
von 40- 60 " Rongalit C } 1·· b· 5 6 0 

50 ccrn Wasser osen el 0- 0 

1000 g. 

siehe Verdickungen), 

Fiinf Minuten im luftfreien Dampfer bei 100-102° mit gesattigtem 
Darnpf behandelnj dann spiilen und kochend seifen. 

B. Indlgofarbstoffe. 
Als Reduktionsrnittel werden gebraucht: Rongalit C usw. wie unter A 

und schliel3lich Glukose, Maltose, Dextrin in Gegenwart von Alkali. 
Ais Alkali dienen: Natronlauge, Soda und Pottasche. Letztere 

soIl ergiebigere Drucke liefern als Soda. 
Vorsehrlft 32 a: Lauge-Rongalitverfahren (fiir Indigo rein BASF). 

Damit der Indigo leichter aufzieht, verwendet man NaOH wegen seiner 
rnerzerisierenden Wirkung. 
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Flir mittlere Tone (flir Indigo rein R, RR, RB, Brillantindigo, 
Klipenrot). 

42 g Indigo rein BASF Teig 20%, 
45 " Rongalit C (bei 60° ltisen und kaIt mit der Verdickung 

verrlihren), 
750 " alkalische Verdickung (I, siehe Verdickungen), 
163 " British-Gum-Verdickung (g,siehe Verdickungen). 

rooo g. 
Nach dem Druck wird getrocknet, 4-5 Minuten im luftfreien Dampfer 

behandelt bei roo-ro20 und gesplilt. 
Vorschrlft 32 b: Soda-(Pottasche)-Rongalitverfahren. 
Ansatz wie unter 32a; jedoch kommt anstatt der alkalischen folgende 

Verdickung in Anwendung: 
1 Teil British-Gum, 
1 Teil Soda16sung 20 % (oder Pottasche). 

Nachbehandlung wie unter 32a. 
In manchen Fallen ist es vorteilhaft, den Farbstoff in schon redu

ziertem Zustande (mittels Hydrosulfit konz.) aufzudrucken. 
Zum Drucken von dunkelblauen Nuancen kann auch Glukose als 

Reduktionsmittel benutzt werden. 
Vorschrlft 32 c: Das Gewebe wird mit Glukoselasung vorprapariert, 

je nach der gewiinschten Nuance mit einer Liisung von 150-300 g Glukose 
im Liter. Es wird geklotzt und getrocknet. Hierauf folgt das Drucken 
mit folgendem Ansatz: (z. B. fUr Indigo MLB, Helindonscharlach S, 
Helindongelb 3 GN usw.). 

750 g alkalische Verdickung (k, siehe Verdickungen), 
roo " NaOH 22° Be, 
150 " Farbstoffteig 

rooo g. 
Dann wird % Minuten im luftfreien Dampfer (Mather-Platt) bei 

101 0 mit feuchtem Dampf behandelt, gewaschen und eventuell geseift. 
Wenn die Glukose der Druckmasse selbst einverleibt wird, so haben 

die Drucke ein. trliberes Aussehen. 

Druck mit Indlgosol D. H. 
(Allgemeines liber "Indigosol D. H." siehe unter Farben der Baumwolle.) 

Als Oxydationsmittel wird auch hier Eisenchlorid oder Nitrit ver
wendet. 

Beispiel: Indigosol DH .............. 60-roo g 
Wasser, zum Lasen, Verdickung (Tragant, 

Starke-British-Gum, Gummi), einstellen auf rooo g 
Trocknen und im Eisenchlorid- oder Nitritbad entwickeln wie unter 
Farben von Baumwolle mittels Indigosol angegeben. 

Man kann auch eventuell das Nitrit der Druckpaste einverleiben 
und in saurem Bade entwickeln: 

Man klotzt (bedruckt) mit einer Losung von Indigosol und Nitrit 
und zwar flir eine mittlere Nuance 60-100 g des ersteren l!nd IZ-ZO g 
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des letzteren. Hierauf wird entwickelt durch eine kurze Passage in kalter 
saurer Losung (etwa 20 g Schwefelsaure pro Liter) mit oder ohne Koch
salzzusatz. 

Fiir Reserven siehe unter diese. 

5. SehwefelfarbstoHe. 

Ahnlich den Kiipenfarbstoffen werden die Schwefelfarbstoffe in 
Form ihrer Leukoverbindungen fixiert. Die Reduktion des Farbstoffes 
geschieht mittels Hydrosulfit NF konz. (M) oder Rongalit C (B) oder 
Hyraldit C extra (C) in alkalischer Verdickung. Da N-.S und Schwefel 
die kupfernen Walzen angreifen und schwarzen, kommen extra praparierte 
N-.S- und schwefelfreie Produkte in den Handel, z. B. die sog. "D"-Marken 
der Thiogenfarbstoffe von Hochst. Arbeitet man mit gewiihnlichen 
Schwefelfarbstoffen, so kann man durch Zugabe von Sulfiten oder 
Formaldehyd das vorhandene N-.S binden. - Die BASF empfiehlt noch 
eine Zugabe von p-Naphtholliisung zur Druckpaste zum Zwecke, die 
Drucke ausgiebiger zu machen. 

Stark alkalische Druckpasten ergeben die besten Resultate. 
Vorsehrlft 33: Stark alkalischer Ansatz (M). 

1
30 g Farbstoff "D"-Marke, 
50 " Glyzerin, 
50 " NaOH 40° Be, 
80 " Wasser, 

100 " Kaolinteig (I: I), 
40 " Hydrosulfit NF konz. (I: I), anteigen und auf dem Wasserbad 

erwarmen, bis der Farbstoff geliist ist; dann zugeben von 
650 " alkalische Verdickung (k, siehe Verdickungen). Nochmals auf 500 

erwarmen ---
1000 g. 

Um eine innigere Mischung mit der Verdickung zu erhalten, kann 
man auch den Farbstoff in der Verdickung selbst reduzieren. 

Nach dem Drucken wird vorsichtig getrocknet und im Dampfer 
mit feuchtem Dampfe bei 100--102° 3-6 Minuten behandelt. Dann 
wird gewaschen, abgesauert mit 10 g HaSO, 66° Be + 2 g CuSO, im 
Liter Wasser und geseift. Durch das CuSO, werden die Nuancen voller. 

6. Farbstoffe, die auf der Faser erzeugt werden. 

Diese Farbstoffe bilden eine Gruppe fiir sich. Hierher gehoren das 
Para-Rot, das Nitrosoblau, das Anilinschwarz und die Mineralfarben. 

Griesheimer Rot. 
Von der Gruppe des Para-Rot sei hier der Druck mit dem wichtigen 

Naphthol AS angefiihrt. Eisfarben kiinnen auf verschiedene Weise 
gedruckt werden: a) Das Gewebe wird mit Naphthollosung impragniert 
(geklotzt) und mit verdickter Diazolosung bedruckt, b) das Tuch wird 
mit Diazolosung geklotzt und verdickte Naphtholliisung aufgedruckt, 
c) es werden verdickte Naphthollosungen audgedruckt und mit Diazo
losungen ausgefarbt. 
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Vorschrlft 34: a) Grundieren mit Naphthol AS (Gr. E.): 
24 g Naphthol AS werden mit 
38 cern NaOH 36° Be angeteigt und mit 
30 g Tiirkischrotol versetzt, in heiBem Wasser gelost und 

auf I Liter gestell t. 
In diesem Bade impragniert man die Baumwolle bei 500 C und quetscht 

gut ab. Vorsichtig trocknen. 

b) Drucken mit verdickter Diazolosung. 
12 g Echtscharlach-G-Base mit 
24 " HCI 22° Be anteigen, dann 

160 " kochendes Wasser zusetzen und losen, hierauf 
160 " Eis zugeben und unter Umriihren auf einmal mit: 
30 ccm Natriumnitrit16sung (I : 4) versetzen. Etwas stehen lassen 

(KJ-Papier), 
dann 464 g Starke-Tragantverdickung (d, siehe Verdickungen) oder 

Tragantschleim von 6 % einriihren, 
100 " Tonerdesulfat (I: I) und vor Gebrauch: 
50 " essigsaures Natrium (I : I) zugeben. 

1000 g. 
Nach dem Druck wird getrocknet und gewaschen. 
Gummi-, British-Gum- und Dextrinverdickungen eignen sich nicht 

zum Drucken von Eisfarben. 
Etwa entstehendes Schaumen durch Zersetzung der Diazoltisung, 

welches einen schlechten Druck verursacht, kann durch Zusatz von 
Benzin zur Druckpaste unschadlich gemacht werden. 

Paranitranilin oder Dianisidin werden mit p-Naphthol nach dem 
gleichen Prinzip gedruckt. 

Die Rapidechtfarben (Gr. E.), die zum Druck verwendet werden, 
haben folgende Konstitutionen (siehe Journ. Soc. of Dyers and Col. 
Juliheft 1924, Nr.7, S.228ff.): Rapidechtrot B ist ein Gemisch von 
S-Nitro-2-diazoanisol und Naphthol AS; Rapidechtrot BB ist ein Gemisch 
von 5-Nitro-2-diazoaniso! und Naphthol AS-BS (= BS), Rapidechtrot 
GG besteht aus diazotiertem p-Nitranilin und Naphthol AS; Rapidecht
rot 3GL ist ein Gemisch von o-Nitro-p-chloranilin und Naphthol AS; 
Rapidechtblau B besteht aus Naphthol AS und wahrscheinlich tetra
zotiertem Dianisidin; Rapidechtrot GZ ist ein Gemisch von diazotiertem 
2, 4-Dichloranilin und Naphthol AS; Rapidechtorange RG besteht aus 
diazotiertem o-Nitranilin und Naphthol AS. Alle diese Diazoverbindungen 
sind selbstverstandlich haltbar gemacht worden. 

Druckansatz fiir Rapidechtrot GZ, 3GL, GL, B, BB: 
150 g Farbstoff-Teig mit 
40 " MonopolbriIIantol und 

170 " kaltem Wasser gut anteigen, dann 
500 " neutrale SHirketragant-Verdickung 
120 " neutrale Kaliumchromatlosung 1 : 2 und 
20 " Terpen tin zuriihren 

1000 g. 
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Fur Rapidechtbraun B und Rapidechtblau B nimmt man im obigen 
Ansatz nur: 105 g Wasser, aber: 180 g Chromatlosung. 

Man druckt, trocknet, dampft 3-4 Minuten im Mather-Platt bei 
lOOO, hierauf folgt ein kochend heiBes Bad, das 75 g Glaubersalz und 
50 ccm Essigsaure 60 Be im Liter enthalt, dann wird gespult, geseift 
und getrocknet. 

Rapidechtfarben konnen auch durch Verhangen, also ohne Dampfen 
entwickelt werden. In diesem Falle unterbleibt der Zusatz von Chro
mat in der Druckfarbe. Man verhangt 3-12 Std. in mailig warmer 
Luft. Nachbehandlung wie oben. 

Nitrosoblau (M). 
Das Nitrosoblau entsteht durch Kondensation von Nitrosodimethyl

anilin mit Resorzin. Die Base kommt als Nitrosobase M 50% in den 
Handel. Zur Druckpaste wird Tannin zugesetzt, da das NitrosobIau 
ein basischer Farbstoff ist. Resorzin, das schon mit Tannin gemischt 
ist, fuhrt im Handel den Namen: Tannoxyphenol R. 

Formel des Nitrosoblau: 

1-.-/",- Ie 
o l)-~: )-NCCHa)2 

Zum Drucken wird die Base in Wasser und HCI gelost, dann wird 
verdickt, Tannin und Resorzin zugegeben und zuletzt OxaIsaure und 
Natriumphosphat. Werden geringe Mengen Tannin angewandt, so fallt die 
Nuance voller und rotstichiger aus, als bei groBeren Mengen. Das basische 
Na-Phosphat 5011 ein Schwachen der Faser durch die Sauren verhindern. 

Vorschrlft 35: 26 g Nitrosobase M Teig 50% } 
20 " Wasser lOsen, 
8,7 g HCI 22° Be 

dann 20 " Glyzerin und 
600 g saure Starkeverdickung (b, siehe Ver

dickungen). 
Hierauf 20" Resorzin, gelost in 

147 " Wasser einruhren, 
dann 6" Oxalsaure geliist in 

52,3 g Wasser, 
60 g essigsaures Tannin (1: I), 

und vor Gebrauch 40" Na-Phosphat (I: 5) 
rooo g. 

Man trocknet, dampft 2-3 Minuten im Mather-Platt, passiert dann 
durch ein Brechweinsteinbad (ro g im Liter bei 30--40°), wascht und seift. 

Anilinschwarz und Diphenylschwarz. 
Allgemeines uber Anilinschwarz siehe unter Farberei. 
Beim Drucken dienen als Oxydationsmittel: Chlorate, eventuell 

auch Chromsalze. . 
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Als Sauerstoffiibertrager dienen: CU-, Vd- und Fe-Salze. Die 
V d- und loslichen Cu-Salze ergeben Drucke von geringer Haltbarkeit, 
besser wirken un16sliche Cu-Verbindungen, wie CuS. Weiter ist das 
Ferrozyankalium wichtig geworden. Dieses hat den Vorteil, erst bei 100° 
in Wirksamkeit zu treten und mildernd auf die Oxydation zu wirken 
(Dampfanilinschwarz ). 

VorschrlH 36: Dampfanilinschwarz. 
40 g NaCIOa } 
45 " Ferrozyankalium losen, 
55 " Wasser 

350 " Starke-Tragantverdickung (d, siehe Ver
dickungen). 

Hierzu kalt zugeben: 
80 " Anilinsalz, 
75 " kaltes Wasser, 

350 " Starke-Tragantverdickung, 
5 " Anilinol 

1000 g. 
Etwas trocknen, dann kurze Zeit dampfen bei 100-102° im gut 

ventilierten Mather-Platt. Hierauf wird fertig oxydiert in einer Bichromat-
16sung (2 g Bichromat + I g Soda pro I Liter Wasser) bei 70°; wobei 
die dunkelgriine Farbung in Schwarz iibergeht. 

Vorschrlft 37: Anilinhangeschwarz. 
Anstatt zu dampfen wird hier durch Hangen an der Luft oxydiert. 

Nachchrornieren wirkt giinstig. 
100 g Weizenstarke } 
100 " Wasser 
40 " Dextrin 
27 "NaCIOa ) Das Gemisch wird 10 Minuten verkocht; 

597 " Wasser dann gibt man warm hinzu: 
80 " Anilinsalz (in wenig Wasser ge16st), 

6 " Anilinol, 
50 " Schwefelkupferteig (Darstellung siehe unten) frisch herstellen 

1000 g. 
Man verhangt 1-2 Tage in einem feuchtwarmen Orte bei 35-40° und 

hierauf wird in einem Chromierungsbade behandelt wie unter 36. 
Anstatt CuS-Teig konnen auch V d-Salze verwendet werden. 
Darstellung von CuS-Teig: 750 g CUS04' 

5 Liter Wasser, 
780 g N8.:!S kristallisiert, ) 

4 Liter Wasser 
ZusammengieBen, den Niederschlag waschen und auf 1000 g abpressen. 

Vorschrlft 38: Diphenylschwarz (M). 
Das Diphenylschwarz ist unvergriinlich, da sich kein Emeraldin 

aus dem Oxydationsprodukt des p-Amidodiphenylamins bilden kann. 
Ein Vorteil ist hier auch das Arbeiten mit Essig- und Milchsaure, die im 
Gegensatz zu den sonst angewandten Mineralsauren die Faser nicht 
angreifen und das Nachchromieren wegfallt. 
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1I0 g Weizenstarke 
450 " Wasser 
108 " Essigsaure 6 ° Be 
20 " Oliveniil 

Stunde kochen, 

warm zusetzen 30" NaCIOa, 
35 " Diphenylschwarzbase I (p-Amidodiphenylamin), 

III 130" Essigsaure 6° Be, 
und 45" Milchsaure 50%. Vor Gebrauch zusetzen: 

18 " Aluminiumchlorid 30° Be, 
10 " Schwefelkupferteig 30%, 
30 " Wasser, 
14 " Cerchlorid 43° Be (oder vanadins. Ammon) 

1000 g. 
Trocknen bei 98-100°. 1-3 Minuten dampfen im Mather-Platt. 

Ferrazyankalium ist hier nicht anwendbar, da es mit p-Amidodiphenyl
amin schwer liisliche Salze bildet. 

NB. Die Diphenylschwarzbase DO (M) ist ein Gemisch von % Aniliniil 
und Y4 p-Amidodiphenylamin. 

7. Drucken mit Albumin (Kasein). 
Unliisliche Pigmente (z. B. Ultramarin, Chromgelb) kiinnen auf der 

Faser mit Hilfe von Albumin fixiert werden. Das in der Druckpaste ent
haltene Albumin gerinnt (koaguliert) beim nachfolgenden Dampfen, 
schlieBt den Farbstoff ein und klebt ihn auf der Faser fest. Neben den 
anorganischen Pigmenten kiinnen auch basische und Indanthrenfarbsto£fe 
auf diese Weise fixiert werden. 

Vorschrift 39: Druck mit Pigmenten. 
300 g Farblack oder Pigmentteig (z. B. Chrom

gelb), 
30 " Glyzerin, 

370 "British-Gum 40: 100 oder Tragantschleim6 %, 
150-300 "Albuminverdickung I: I (0, siehe Ver

dickungen) ---1000 g. Trocknen, dampfen, waschen. 

II. Der Xtzdruck. 
Allgemeines siehe vorne. Hier werden nur kurz einige Methoden 

angefiihrt: 
t. Atzen von basischen Farbstoffen. 

Hier kommt im allgemeinen die Oxydationsatze in Anwendung 
(Chlorat). Gut atzbar sind nur helle Nuancen. Manchmal kann mittels 
Hydrosulfit geatzt werden. 

Tanninatzartikel: Tannin oder dessen Sb-Lack kiinnen durch starke 
Alkalien geatzt werden. Man klotzt mit Tannin (20-50 g im Liter), 
laBt 2-3 Stunden liegen, passiert ein 45 ° warmes Bad, das 10-20 g 
Brechweinstein und 10 g NH4CI im Liter enthalt und trocknet. Hierauf 
wird die Atze aufgedruckt, gedampft, gesauert und schlieBlich gefarbt. 
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2. Das X tzen von 
substantlven FarbstoHen 

geschieht meistens mit Hilfe von Reduktionsmitteln (Hydrosulfit
praparate, Zinnsalz Zinkstaub + NaHSOs). 

Beispiel einer Buntatze: Atzen eines Azofarbstoffes (z. B. Benzolicht
rot (By)) und gleichzeitiges Auffarben eines basischen Farbstoffes (z. B. 
Auramin). 

Vorschrlft 40: 40 g basiseher Farbstoff, 
130 .. Glyzerin, 
150 .. Wasser, 
350 .. Weizenstarke-Tragantverdickung (d, siehe 

Verdickung) oder British-Gum - Ver
dickung (I : I), 

60 .. Phenol (zum Losen des Farbstoffs), 
120 .. wasserige Tanninlosung (I : I), 
150 .. Hydrosulfit NF konz. (I: I) oder Rongalit C 

1000 g. 
Aufdrucken, trocknen lassen, dampfen 3-5 Minuten im luftfreien 

Mather-Platt bei IOlo. Hierauf wird gewaschen und der basische Farb
stoff fixiert durch Passieren durch ein Breehweinsteinbad von IO g Brech
weinstein im Liter bei 40°. 

Ein Zusatz von Anthrachinon zur Reduktionspaste wirkt gu.nstig 
(Katalysator). 

3. Das Atzen von Belzenfarbstoffen • 

. Die Farbstoffe dieser Gruppe sind nur unvollkommen atzbar. Das 
Atzen geschieht mittels Chlorat, Hydrosulfit oder fixen organischen 
Sauren wie Zitronen- und Weinsaure. 

Eventuell kann man das Gewebe zuerst beizen, hierauf die Beize 
stellenweise wegatzen, wobei beim nachfolgenden Farben die geatzten 
Stellen weiB bleiben. 

Es kann der Atzmasse auch ein Farbstoff oder ein anorganisches 
Pigment zugesetzt werden, die den Reduktionsmitteln widerstehen und 
so eine Buntatze erzeugt werden. 

Das Atzen von Tonerde-, Eisen-, Chromazetatbeizen geschieht mittels 
Zitronensaure oder einem Gemisch von Zitronen- und Weinsaure. 

4. Das Atzen von Kiipenfarbstoffen. 

AIs Oxydationsatzen fiir Indigo kommen in Betracht: Chromate, 
Chlorate, auch Bromate, Nitrate und Ferrizyanalkalien. Die Oxydations
atzen haben jedoch den Nachteil, die Baumwolle anzugreifen. AIs 
Reduktionsatzen dienen: Hydrosulfit, dann auch Zinnsalz, Glukose und 
Eisenvitriol. 

a) Oxydationsiitzen. Bichromate werden mit Starke verdickt 
und aufgedruckt. Bei der folgenden heiBen Saurepassage erfolgt ein Frei
werden der Chromsaure, die den Indigo zu Isatin oxydiert. Zum Illu
rninieren (Buntatze) werden anorganische Pigmente oder Lacke organiseher 
Farbstoffe mit aufgedruckt. Die Fixierung derselben geschieht mit Hilfe 
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von Albumin. Es entsteht bei dies em Verfahren aber immer etwas Oxy
zellulose. Als Regulatoren dienen: Glyzerin, Alkohol, Oxalsaure usw. 

Die Chloratatzen enthalten neben dem Chlorat Ferro- oder Ferri
zyanverbindungen als Regulatoren. Bei einer nicht sorgfaltig geleiteten 
Chloratatze tritt leicht Faserschwachung ein. Man dampft nach dem 
Drucken 1-3 Minuten bei 100°, dann wird durch 60° warmes Wasser 
passiert und schlieBlich durch Natronlauge von 40° Be. FUr Buntatzen 
kiinnen unliisliche Azofarbstoffe benutzt werden. 

Bei der Nitratatze werden Nitrate oder Nitrite aufgedruckt und 
hierauf mit Mineralsauren (&S04 von 4Zo Be) behandelt, wahrend zwei 
bis drei Sekunden bei 65°, wobei HNOa oder HN02 in statu nascendi 
den Indigo oxydieren. 

b) Reduktionsiitzen. Die Hydrosulfitatze ist die wichtigste Xtze 
fUr Indigo. Eine Schwachung der Faser ist hier ausgeschlossen. GroBe 
Schwierigkeiten verursachte. das bei der Reduktion entstehende IndigweiB 
in eine relativ stabile Form uberzufiihren, die nicht schon wahrend der 
einzelnen Operationen durch Reoxydation wieder in Indigblau iibergeht. 
Das Problem wurde gelOst durch EinfUhrung der sog. Leukotrope (B). 
Eli sind gewisse Ammoniumbasen. 

Rongalit CL (B), Hydrosulfit CL (M) sind Gemische von Formaldehyd
natriumsulfoxylat und Leukotrop W. Bei Gegenwart von Zinkoxyd 
geben diese Kiirper mit In~igweiB luftbestandige, orangegefarbte Ver
bindungen, die nach dem Atzen mit schwachen Alkalien abgewaschen 
werden. 

Ein Anthrachinonzusatz wirkt gUnstig fUr die Erzielung eines rein en 
WeiB, ebenso Blanc-fixe (BaSOJ. 

Zur Verdickung der Xtze dienen: British-Gum, Weizenstarke-Tragant 
oder Tischlerleim. 

Leukotrop 0 (Xtzbase I (M)) dient zur Herstellung gelber Xtzeffekte. 

Vorschrlft 41: 500 g British-Gum-Verdickung (I: I), 
ISO " Zinkoxyd (I : I), 
ZOO " Hydrosulfit CL 
40 " Anthrachinonteig, 

110 " Wasser 
1000 g. 

Das Dampfen der bedruckten Ware dauert 3-5 Minuten im Mather
Platt bei 101 ° mit feuchtem Dampf. Den Abziehbadern wird zur Ver
hinderung der KUpenbildung etwas Formaldehyd zugefUhrt. Man wascht 
dann den HydrosulfitiiberschuB in heiBem Wasser ab und passiert durch 
ein kochendes Bad mit 10 g Silikat 380 Be (oder NaOH) in I Liter Wasser. 
Gut waschen. 

AnthrachinonkUpenfarbstoffe sind auch mit Rongalit CL 
oder Hydrosulfit CL usw. atzbar. 

5. Ole Schwefelfarbstoffe 

sind schwer atzbar. Als Xtze kann Chlorat benutzt werden; doch kann 
hierdurch leicht eine Faserschwachung entstehen. 
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6. Das Atzen der Elsfarben. 

Von Bedeutung ist hier nur die Hydrosulfitatze mittels Rongalit C 
oder CL bzw. Hydrosulfit NF konz. oder CL. Hydrosulfit NFA ist 
leichter spaltbar als diese. 

1m allgemeinen wird alkalisch (oder neutral) geatzt, es kommt aber 
auch vor, daB sauer geatzt wird [z. B. zum Atzen gewisser Azofarbstoffe 
wie Parabraun (M)]. Hydrosulfit NF konz. kann namlich bei Gegen
wart eines FormaldehydUberschusses in salz- oder essigsaurer Ver
dickung zum Atzen benutzt werden, ohne eine Zersetzung zu erleiden. 

a - Naphthylaminbordeaux (Diazo-a-naphthylamin -:'! p -Naphthol), 
Benzidinbraun und andere Azofarbstoffe verursachen beimAtzen Schwierig
keiten und sind nicht direkt mit Hydrosulfit atzbar. Es mUssen noch 
Katalysatoren hinzugefUgt werden wie gewisse Fe-Salze, dann Ein
wirkungsprodukte von CH20 auf gewisse Amidobasen (Xylidin), Farb
stoffe wie Indulinscharlach. Am besten wirkt jedoch Anthrachinon 1). 

Als Verdickungsmittel eignen sich Mehl- und Starke-Tragantver
dickungen. 

Bei Anwendung von Hydrosulfit NFA (M) sind British-Gum und 
gebrannte Starkeverdickungen zu gebrauchen. Mit Hilfe von Hydro
sulfit NFA konnen auch ohne Anwendung von Katalysatoren gute Atz
effekte erzeugt werden. 

Reduktionsbestandige Farbstoffe fUr Buntatzen sind: Basische 
Farbstoffe, dann Ktipen-, Schwefelfarbstoffe und Pigmente. 

III. Reservedruck. 
Allgemeines siehe vorne. 

1. Baslsche Farbstoffe. 

Basische Farbstoffe werden mit Antimon- oder Zinkverbindungen 
reserviert. Man bedruckt die Ware mit der Reserve und klotzt dann mit 
der tanninhaltigen Losung des Farbstoffes. Man trocknet, dampft eine 
Stunde, spUlt, behandelt in einem Brechweinsteinbad (10 g im Liter) 
und seift. Die reservierten Stellen werfen den Farbstoff abo 

Vorschrlft 42. Reserve: 300 g Na-Brechweinstein (oder Sb-
Laktat), 

50 " ZnSO, 
650 " British-Gum (I: I) 

1000 g. 
FUr Buntreselven von basischen Farbstoffen setzt man am besten 

der Reserve einen substantiven Farbstoff zu. 

2. B elzenfarbstoffe 

werden reserviert durch V ordrucken von fixen organischen Sauren wie 
Zitronensaure, Weinsaure, Oxalsaure (oder deren Salze). Das Aufziehen 
der Farbstoffe wird an den bedruckten Stellen verhindert. 

') Siehe: Bull. Soc. Ind. Mulh. Tome 89, Np.6. 1923. Battegay et Brandt: dann 
desgl. Tome 87, p. 233. 1921; dann Battegay: Etude sur l'anthraquinone. Rev. generale 
des sciences 1922. P.502. 
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Vorschrlft 43 (fUr Alizarinrosa). 
Reserve: 300 g British-Gum-Pulver (M), 

600 .. Wasser, 
30 .. Zitronensaure, 
50 .. Kaolin, 
20 .. zitronensaures Na 28° Be 

1000 g. 
Die Reserven werden aufgedruckt, dann mit den Farbstoffen iiber

druckt, hierauf wird I-IY2 Stunden ohne Druck gedampft, gekreidet, 
gewaschen und geseift. 

Man kann auch mit rein mechanischen Mitteln reservieren wie 
Pfeifenton usw. 

3. KiipenfarbstoHe. 

a) Pappreserve (speziell fiir Indigo). 
Die Pappreserven sind reservierende Mittel, die vor dem Farben mit 

erhabenen Mustern (Handdruck, Perrotine oder Walze mit erhabenen 
Mustern) aufgedruckt werden und rein mechanisch ein Benetzen der 
Faser durch die Kiipe verhindern (z. B. BaSO" PbSO" Pfeifenton usw.). 
Durch die Zugabe von Oxydationsmitteln wie CuSO" Pb-Salzen usw. 
wird auf der Reserve eine feine schiitzende Indigohaut gebildet, die nach 
dem Farben entfernt wird. 

Eine Zugabe von Sauren beeinfluBt im giinstigen Sinne die Wirkung 
der Reserve. Ein Zusatz von Fettsubstanzen zur Reservedruckpaste 
ergibt eine bessere Druckfahigkeit. 

Der Stoff wird vor dem Bedrucken mit der Reserve mit einem Kleister 
von 7-10 g Starke und 5 g Tischlerleim pro Liter vorprapariert. 

Die bedruckte Ware wird bei ca. 400 getrocknet. 
Beim nachfolgenden Farben wird am besten in der Zink-Kalkkiipe 

oder in der Eisenvitriolkiipe gearbeitet; die Hydrosulfitkiipe eignet sich 
hierfiir weniger gut. Die Ware wird zum Farben, auf Sternreifen gespannt. 

Vor dem Farben ist es vorteilhaft. die Pappreserven zu harten durch 
Aufklotzen von alkalis chen Substanzen, wie NaOH oder Soda. 

Nach dem Farben und Trocknen wird die Pappreserve durch Be
handeJn in Badern von verdiinnter H2SO, von 2-30 Be bei 35° entfernt. 
Hierauf wird noch mit kaltem Wasser gespiilt. 

Vorschrlft 44: WeiBreserve. 

Kilogramm gestellt. 

300 g Pfeifenton, 
200 .. Wasser, 
100 .. CuSO, (pulver.), 
50 " Cu-Nitrat, 

350 " Gummiverdickung (I :1) (n, siehe Ver
dickungen) 

1000 g. Das Ganze wird erwarmt und auf ein 

Gelbe Buntreserven kann man erhalten durch Aufdrucken blei
haltiger Reserven, die nach dem Farben mit Bichromatlosung behandelt 
werden. 
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b) Schwefelreserve (Indigo). Das Reservieren mit fein verteiltem 
Schwefel ergibt nur gute Resultate auf mit Glukose praparierte Ware 
(nach Schlieper-Baum). 

c) Serodit MLB ist ein Produkt von Hochst, das durch oxydierende 
Wirkungen ein Fixieren von Kupenfarbstoffen an den bedruckten Stell en 
verhindert. 

lndigosol D. H. 
(Allgemeines uber "Indigosol D. H." siehe unter Farben und Bedrucken 

der Baumwolle.) 
Urn weiBe Reserven unter Indigosol zu erhalten, wird an bestimmten 

Ftellen die Wirkung des Nitrits durch Reduktionsmittel wie Hydrosulfit
Sormaldehyd verhindert. Ein Dampfen ist unnotig. Entwickelt wird 
durch Absauern. Nach letzterer Operation ist es angezeigt, die StUcke 
mit Natronlauge von lOBe zu behandeln und dann nochmals zu was chen. 

WeiBreserve: Hydrosulfit NF (I: I). • • • • .. 200-400 g 
ZinkweiB (I : 1). • • . • . • . .. 0-100 " 
Verdickung (Tragant, British-Gum, 

Starke) einstellen auf. • • . . . 1000 " 
Buntreserven konnen unter anderem mittels Kupenfarbstoffen er

halten werden (Indanthren, Algol, Ciba, Helindon). 
Rot-blau-Artikel: Man klotzt mit Indigosol und reserviert mittels 

Thiosulfat (10-20%). Hierbei wird die Thiosulfatreserve mit p-Naphthol 
versetzt und z. B. Nitrosamin. Hiermit bedruckt man eine mit Indigosol
Nitrit vorbehandelte Ware, trocknet, dampft einige Minuten und behandelt 
mit Saure. 

4. Reservieren von Schwefelfarbstoffen. 
Zum Reservieren von Schwefelfarbstoffen eignen sich am besten 

Zinksulfat oder Zinkchlorid 1). Die gebleichte und merzerisierte Baum
wolle wird mit der Reservemasse bedruckt und getrocknet. 

Vorschrift 45: WeiBreserve (M). 
200 g British-Gum-Pulver, 
300 " Wasser, 
200 " Kaolin (1: 1), 

300 " ZnC~ 
1000 g. 

Hierauf wird im Foulard mit der Farbstoffliisung geklotzt und ab
gequetscht. 

Klotzbad: 25-50 g Farbstoff Ue nach der gewiinschten Nuance), 
50 " N ~S kristallisiert, 
30 " Soda kalziniert. Einstellen auf 1 Liter. 

Temperatur je nach der Konzentration der Flotte und der ge
wiinschten Nuance 5o-g00. 

Zur Klotzbriihe kommt eventuell noch ein Zusatz von Tiirkischrotiil, 
Wasserglas usw. 

Nach dem Farben wird gewaschen, hierauf abgesauert (20-30 cern 
H:!SO, 660 Be in I Liter Wasser bei 400 C), dann noch zweimal gewaschen. 

Fur Bun treserven kiinnen Eisfarben verwendet werden. Hierfur 
wird die Ware mit Naphthollosung vorprapariert und der Reserve wird 

1) Auch Pappreserven konnen gebraucht werden. 
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DiazolOsung hinzugefugt. Werden basische Farbstoffe anstatt Eisfarben 
benutzt, so muB die Ware mit Tannin (20 g Tannin + IO g Na-Azetat 
im Liter) geklotzt werden. Die Reservedruckpaste enthaIt zum Fixieren 
des Farbstoffes Na-Brechweinstein. 

5. Reserven unter Elsfarben. 

Das Reservieren von Eisfarben geschieht durch Zinnsalz1;eserven (fiir 
WeiB- und Bunteffekte), Sulfitreserven (fiir WeiB- und Bunteffekte), 
Tanninreserven (fiir Bunteffekte) und Persulfatreserven. Letztere kommt 
nur in besonderen Fallen zur Anwendung. 

a) Das Zinnsalz zerstort die Diazolosung, so daB an den bedruckten 
Stellen keine Entwicklung mit dem Naphthol zustandekommen kann. 
Organische Sauren verstarken die Wirkung. 

Vorschrlft 46: WeiBreserve (M). 
450 g Zinnsalz, 
450" Gummiwasser (1:1) (n, siehe Verdickung), 

50 " Weinsaure, 
~ Glyzerin 
1000 g. 

Der mit Naphthol grundierte Stoff wird mit der Reserve bedruckt, 
bei 45 0 getrocknet und entwickelt im Diazobade. 

Buntreserven konnen mit basischen Farbstoffen erhalten werden 
oder auch mit Pigmentfarben (z. B. Chromgelb). 

b) Durch Reservieren mittels Sulfiten erhalt man ein reineres 
WeiB als mit Zinnsalzen, auch konnen letztere die Baumwolle angreifen. 

Vorschrlft 47: WeiBreserve (M). 
250 g British-Gum-Pulver, 
750 " Kaliumsulfit 45 0 Be 

1000 g. 
Manchmal wird der Druckpaste auch Zinkoxyd zugesetzt. 
Buntreserven geschehen mit Pigmentfarben, die mit Albuminver

dickungen fixiert werden (z. B. Ultramarin), auch Indanthren-Rongalit
Pottasche-Farben und sulfitbestandige Beizenfarbstoffe lassen sich hierzu 
verwenden. 

c) Tanninreserve. °Das Tannin hat die Eigenschaft, mit dem Diazo
p-nitranilin einen unltislichen Niederschlag zu bilden, der ein Kuppeln 
des Diazokorpers mit dem Naphthol des grundierten Stoffes an den be
druckten Stellen verhindert. Nach dem Drucken wird gedampft und 
dann im Diazobade entwickelt, gewaschen und geseift. 

Organische Sauren begiinstigen die Wirkung des Tannins. 
Buntreserven geschehen mittels basischen Farbstoffen. 
d) Persulfatreserven kommen fiir den Blaurotartikel in Betracht. 

Man setzt der Persulfatdruckpaste tetrazotierte Dianisidinlosung zu, 
die mit dem Naphthol des grundierten Stoffes sofort Dianisidinb au 
bildet, wobei iiberschiissiges Naphthol durch das Persulfat zersetzt wird. 
Hierauf werden die unbedruckten Stellen im Diazo-p-nitranilinbade 
entwickelt. 
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6. Das Reservleren von Nltrosoblau 
geschieht mit Zinnoxydulsalzen oder Sulfiten. 

7. Das Reservleren von Anlllnschwarz. 

81 

Das Anilinschwarz wird in Form von Ferrozyandampfschwarz reser
viert. Die mit der AniJinschwinzmasse vorbehandelte Ware wird rasch 
getrocknet und vor dem Vergrunen mit alkalischen Mitteln, wie NaOH, 
Soda, Zinkoxyd, Wasserglas, Hydrosulfit usw. bedruckt, wodurch an 
dies en Stellen die Entwicklung des Schwarz beim nachfolgenden Dampfen 
verhindert wird. 

Vorschrlft 48: WeiBreserve. 
100 g Zinkoxyd, 
100 " Wasser, 
400 " Tragant 6 %, 
150 " essigsaures Natrium, 
150 " Wasser, 
~ AlbuminlOsung (1:1) 

1000 g. 
Zwei Minuten im Mather-Platt dampfen, 1-1% Minuten mit 5 g 

KsCrS0 7 + etwas Soda in I Liter EtO bei 500 chromieren, zum Ent
wickeln des Schwarz, dann waschen und trocknen. 

FUr Buntreserven werden verwendet: basische Farbstoffe, substantive 
Farbstoffe, anorganische Pigmente, Schwefel- und KUpenfarbstoffe. 

Der Wolldruc:k. 
I. Praparieren der Wolle. 

Die Wolle muB vor dem Druck gereinigt, gebleicht, gechlort lind 
eventuell mit Zinnsalzen behandelt werden. Durch die beiden letzteren 
Operationen wird die Faser fUr die Farbstoffe aufnahmsfahiger gemacht. 

a) Reinigen: Die Wolle wird durch Wasser von 350-400 passiert, 
das pro 100 Liter 1-3 kg Soda + etwas Seife enthiilt. Es muB kalkfreies. 
Wasser benutzt werden. SpUlen. 

b) Bleichen: Mit ca. 7-8 Liter Bisulfit a 380 Be + 0,6 Liter EtSO, 
66 0 Be pro 100 Liter Wasser. Einige Stunden umziehen, eventuell tiber 
Nacht darin liegen lassen. 

c) Chloren: Die Wolle wird in einem Bade enthaltend IO g HCr 
200 Be pro Liter behandelt, in das man pro 10 g Stoff langsam 25 g Chlor-· 
kalklosung von lOBe zugibt. Man zieht ca. %-1 Stunde urn und spUlt .. 

Beim Chloren der Wolle erhalt sie einen gelben Ton, der durch Be
handeln derselben, wahrend % Stunde, in einem Bisulfitbade von 50 
bis 200 g Bisulfit 380 Be pro Liter entfernt wird. SpUlen. 

d) Zinngrundieren: Eventuell wird nach dem Chloren noch mit 
Zinn grundiert. Man behandelt die Ware wahrend einer Stunde mit einer 
Losung von zinnsaurem N atron von 300 Be, dann wird verhangt und hierauf 
folgt cin EtSO,-Bad von lOBe zum Fixieren des Zinns, dann wird ge~ 
waschen und getrocknet. 

Gnehm· von Muralt, Taschenbuch. 2. A.ufl. 6 
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Allgemeines. 
Als Verdickungsmittel dienen: British-Gum, Gummi, Tragant, 

Weizenstarke, Dextrin, gebrannte Starke, Mehl usw. 
Losungsmittel sind: Essigsaure, Ameisensaure, Azetin, Glyzerin, 

Alkohol usw. 
Das Dampfen hat mit feuchtem Dampfe zu geschehen, da die Farben 

dann lebhafter werden. Am besten laBt man den Dampf ilber einen Wasser
behalter streichen, wo er genilgend Feuchtigkeit aufnehmen kann. Holzerne 
Dampfapparate sind am besten geeignet. 

II. Der direkte Druck. 
1. Baslsche Farbstoffe. 

Vorschdtt 49: 20 g Farbstoff, 
50 " Glyzerin, 

180 " Wasser, 
50 " Essigsaure '6° Be, 

650 " British-Gumverdickung (40: 100), 
20 " Weinsaure, 
30 " wasserige Tanninlosung (I: I) 

1000 g. 
Der Tanninzusatz verbessert die Wasser-, Seifen- und Lichtechtheit. 

Eine Stunde dampfen ohne Druck, mit feuchtem Dampfe spillen. 

2. Resorzlnfarbstoffe (Eosin, Rhodamin usw.). 
Vorschdft 50: (filr lebhafte Nuancen, wo groBe Echtheit keine 

Rolle spielt). 20 g Farbstoff, 
200 " Wasser, 
700 " Gummiverdickung (n, siehe Verdickung), 

20 " Glyzerin, 
20 " Zinnsalz (ergibt schonere Nuancen), 
40 " Na-Phosphat. 

1000 g. 
Eine Stunde feucht damp fen ohne Druck und spillen. 

3. Saure Farbstoffe. 
Diese werden im allgemeinen 

oder schwach alkalisch. 
sauer gedruckt, nur selten neutral 

Vorschrltt 51: 
Farbstoff . 
Wasser .. 
Ammoniak 
British-Gum -Pulver 
Glyzerin . 
Oxalsaure 
Alaun .. 
Wasser .. 
Terpentin 

a 
20 g 

520 " 

300 " 
20 
20 

10 

100 " 
10 

b 
20 g 

520 " 
20" 25%ig 

300 " 
20 

10-12 

100 

10 " -----
1000 g 1000 g. 

1-2 Stunden feucht und ohne Druck dampfen, spillen. 
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Ist ein Farbstoff schwer loslich oder schlecht zu drucken, so wird 
ein neutraler oder erst im Dampf sauer reagierender Zusatz gewahlt. 
Ein Zusatz von NH3 hat einen gilnstigen EinfluB auf das Egalisieren 
und wird auch als Zusatz bei Farbstoffen verwendet, die durch Sauren 
leicht ausgefallt werden. 

4. Substantive Farbstoffe. 

Die Drucke mit direkten Farbstoffen zeigen zum Teil eine bessere 
Wasser- und Waschechtheit wie die basischen und sauren Farbstoffe. 

Vorschrlft 52: 30 g Farbstoff, 
620 " Wasser, 
300 " British-Gum-Pulver, 

30 " Glyzerin, 
20 " Na-Phosphat (Fixierungsmittel), 

___ -- (oder Borax, Essigsaure, Weinsaure) 
1000 g. 

1-2 Stunden feucht und ohne Druck damp fen, spillen. 

5. Belzenfarbstoffe. 

Die Drucke mit Beizenfarbstoffen zeigen eine gute Wasch-, Walk
und Lichtechtheit. Sie sind wichtig fUr Kammzugdruck (Vigoureuxdruck). 

Als Beizen dienen Al- und Cr-Salze. 
Vorschrlft 53 a: Tonerdebeize. 

30 g Alizarin S Pulver (Alizarinsulfosauren), 
100 " Wasser, 
40 " schwefelsaure Tonerde, 

100 " Wasser, 
20 " Oxalsaure, 
50 " Wasser, 

660 " British-Gumverdickung (40: 100) 
1000 g. 

1-2 Stunden dampfen. 

Vorschrlft 53 b: Chrombeize. 
Als Chrombeize dienen Fluorchrom oder Chromazetat. 
Die Vorschriften sind hier je nach den einzelnen Farbstoffen ver

schieden. 
20 g Beizengelb, 

160 " Wasser, 
50 " Essigsaure 6° Be, 
20 " Oxalsaure, 
50 " Wasser, 

600 " British-Gum (40: 100), 
100 " Chromazetat 20° Be 

1000 g. 
Dampfen wie unter 53a. 
6. Kiipenfarbstoffe werden nur selten gedruckt. Druck von Indigo 

auf Wolle siehe unter Seide: Vorschrift 61. 
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III. Der Atzdruck. 
(Auf vorgefarbter Wolle). 

Verwendung findet fast nur die Reduktionsatze, nur selten werden 
Oxydationsatzen mittels HNOs ausgefiihrt. 

A tzmi ttel sind: Zinnsalz, Zinkstaub und als wichtigstes das Hydro
sulfit (Rongalit usw.). 

Durch Zugabe von reduktionsbestandigen Farbstoffen zur Atzmasse 
erhalt man Buntatzen. 

Der Seldendruck. 
Die Seide wird in Stiick- oder Strangform bedruckt. AuBer der 

Entbastung wird die Seide nur selten ztim Drucken vorbehandelt. 
Als Verdickungsmittel kommen Gummisorten, Tragant, Dextrin 

und British-Gum in Anwendung. Starkeverdickungen lassen sich nur 
schwer entfernen. 

I. Der direkte Druck. 
1. Haslsche Farbstoffe. 

Diese werden mit oder ohne Tanninzusatz gedruckt. Das Tannin 
ergibt eine bessere Wasser- und Seifenechtheit. 

Vorschrlft 54: 20 g Farbstoff, 
ISO " Wasser, 
30 " Glyzerin, 

100 " Essigsaure 6° Be, 
650 " Gummiwasser (1:2), 

10 " Weinsaure, 
40 " essigsaures Tannin (I: I) 

1000 g. 

Man druckt, trocknet, dampft eine Stunde ohne Druck, passiert 
kalt eine Brechweinsteinlosung (5 g im Liter), wascht und seift kalt. 

Beim Drucken ohne Tannin fallt selbstverstandlich die Brechwein
steinnachbehandlung fort. 

2. Saure Farbstoffe. 
Vorschrlft 55: 

a b 
Farbstoff 40 g 40 g 
Ammoniak 25 % 50 " 
Wasser 310 " 260 " 
Gummiverdickung (I: I) 600 " 600 " 
Glyzerin . 30 " 30 " Weinsaure 20 " 20 " 

1000 g. 1000 g. 

Eine Stuilde dampfen ohne Druck, waschen. 
Der NHa-Gehalt erhiiht· die Egalisierungsfahigkeit des Farbstoffes. 
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3. Eoslnfarbstoffe. 
Vorschrlft 56: 10 g Farbstoff, 

320 " Wasser, 
650 " Gummiwasser (I: I), 

20 " oxalsaures Ammoniak 
1000 g. 

Nachbehandlung wie unter Vorschrift 55. 

4. Substantive Farbstoffe. 
Diese ergeben auf Seide wasser- und waschechte Drucke. 
Vorschrlft 57: 20 g Farbstoff, 

200 " Wasser, 
30 " Glyzerin, 

670 " Gummiwasser (I: I), 
20 " Na-Phosphat, 
60 " Wasser 

1000 g. 
Eine Stunde dampfen ohne Druck, waschen. 

5. Belzenfarbstofle. 
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Vorschrlft 58: Tonerdebeize (in Form von Rhodanaluminium, 
essig- oder schwefeIsaure Tonerde). 

60 g Alizarinrot S Pulver, 
140 " Wasser, 
120 " Rhodanaluminium 20° Be, 
40 " essigsaurer Kalk 10° Be, 
50 " oxalsaures Zinn 16° Be, 

540 " Gummiwasser (I: I), 
50 " Tiirkischrotol 

1000 g. 
Drucken, trocknen, dampfen eine Stunde bei Y4 Atmosphare Ober

druck, spiilen, was chen, seifen. 
Vorschrlft 59: Chrombeize (Fluorchrom oder essigsaures Chrom). 

Bei der Anwendung von Chrombeize darf keine Gummiverdickung an
gewandt werden, da die bedruckten Stell~n hart werden. 

60 g Eriochromschwarz A (Geigy), 
670 " Wasser, 
200 " British-Gum, 

10 " Oxalsaure, 
60 " Fluorchrom 

1000 g. 
Drucken, trocknen, eine Stunde dampfen, waschen, ca. zwei Minuten 

bei 40° seifen und trocknen. 

6. Kiipenfarbstoflc: 
ergeben sehr echte Drucke, 
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Vorschrlft 60: Indanthrenfarbstoff oder Kiipenrot. 
10---125 g Farbstoff Teig (je nach der gewiinsch

ten Nuance), 
990---875 " Stammansatz fiir Seide 

1000 g. 
Stammansatz 100 g Pottasche } 1 .. 

190 " Wasser osen, 
mit 480 " British-Gum-Gummiverdickung (siehe 

unten) verriihrt, 
dann 100" Glyzerin, 

50 " Rongalit C, gelost in 
80 " warmem Wasser 

1000 g. 
British-Gum-Gummiverdickung: 7S0 g British-Gumverdickung (4:6), 

250 " Gummi arabicrim (I: I) 

1000 g. 
Drucken, trocknen, 3-S Minuten im luftfreien Dampfer behandeln, 

spiilen, leicht seifen. 
Vorsc:hrlft 61: Indigo. 

ISO g Indigo rein BASF Teig 20%, 
100 " NaOH 38-40° Be, 
6so " Glyzerinverdickung (siehe unten), 
90 " Rongalit C, 
10 " Terpentinol 

1000 g. 
Glyzerinverdickung: 400 g British-Gum, 

200 " Wasser, 
400 " Glyzerin 

1000 g. Erwarmen auf 70---80°. 
Drucken,. trocknen, 4-S Minuten luftfrei darnpfen, spiilen. 

Vorschrlft 62: 
7. Anlllnsc:hwarz. 

7 S g Anilinol, 
lOS " Salpetersaure 32° Be, 
40 " Essigsaure 6° Be, 

Soo " Weizenstarke-Tragantverdickung (d, siehe 
Verdickung), 

So " Olivenol, 
40 " NaClOa, 
7S " Ferrozyankalium, 

lIS " Wasser 
1000 g. 

Drucken, 3 Minuten dampfen, waschen, seifen. 

II. Der Xtzdruck. 
Das Atzen geschieht wie bei der Wolle mittels der Zinno, Zinkstaub

und Hydrosulfitatze. 
Am meisten werden saure und substantive Farbstoffe geatzt. 



Einige Reagenzien, die in d. Farberei u. Druckerei Anwendung finden. 87 

Die Zinnsalza tze wird meistens nur bei Buntli.tze angewandt, 
da das WeiB leicht nachgilbt. 

Die Zinkstaubatze wird nur noch im Handdruck benutzt. 
Die Hydrosulfitatze. 
Vorschdft 63: 200 g Rongalit Coder CW, 

100 " Wasser, 
700 " Gummiverdickung (I: I) 

1000 g. Schwach erwarmen. 
Drucken, trocknen, 3-5 Minuten dampfen im luftfreien Dampfer, 

spillen, wenn nOtig sauren, spiilen, avivieren. 
Bei weniger gut atzbaren Farbstoffen wird zur Atzmasse noch Zink

oxyd zugegeben. 
Buntatze~ erhalt man durch Zumischen reduktionsbestandiger 

Farbstoffe zur Atzmasse. 

III. Der Reservedruck. 
Die Reservemittel auf Seide kiinnen cheInischer Natur sein, wie 

Zinnsalz oder Zinkstaub (Atzreserve) oder mechanischer Natur wie Wachs, 
Fette, Harz (Batik). 

B. Einige Reagenzien, die in der Pilrberel und 
Druckerei Anwendung flnden. 

t. Alumlnlumverblndungen. 
a) Alaun: A~(SOJs' K2SO, + 24 ~O Mol. 949. 
b) Aluminiumazetat (essigsaure Tonerde): A~(CHaCOO)s' 

Mol. 408. Wird erhalten durch Auflosen von AI(OH)s in Essigsaure oder 
durch Umsetzen von Aluminiumsulfat oder Alaun mit Bleiazetat. 

Man liist 2040 g Bleizucker und 1000 g AI-Sulfat jedes fiir sich heiB 
auf, gibt sie zusammen und stellt auf 10° Be. 

Diese Verbindung zersetzt sich beini Stehen, sie wird deshalb oft 
durch AI-Sulfoazetat ersetzt. 

c) Aiuminiumchiorat: AI2(CIOa)s' Mol. 555. Wird als Liisung 
von 22° Be verwendet. Darstellung durch Umsetzung von AI-Sulfat 
mit Bariumchlorat (200 g AI2(SO,)s und 300 g Ba(CIOsh)' Getrennt in 
Wasser liisen und zusammengieBen. Zuletzt wird auf 22° Be eingestellt. 
Dient zum Atzen von Indigo. 

d) Aluminiumchlorid: AICls Mol. 133,5. Wird als Liisung von 
ca. 300 Be angewandt. 

e) Aluminiumsilika te: China-Clay" = Kaolin = Ton. 
£) Aluminiumsulfat (schwefelsaure Tonerde): A~(SOJa 

Mol. 342,4. 1st mehr oder weniger wasserhaltig (12-18 MoL). 
g) Basisches Aluminiumsulfat (basisch-schwefelsaure Ton

erde): 40 kg AI-Sulfat (18% A~Oa) werden in derfiinffachen Menge Wasser 
geliist und hierzu eine Liisung von 5 kg Soda (heiB gelost) langsam zu
tropfen gelassen. Einstellen auf 6° Be. 
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Diese Verbindung hat verschiedene Zusammensetzung (ca. AII(S0ch
(OHh). 

AIz(SOJs + NasCOs + ~O = Alz(S0«h(OH), + NasSO, + COl 
A1a(SO,)a + 2 NasCOs + 2 Hs0 = Alz(SO,) (OR), + 2 NasSO, + 2 COl' 

h) Aluminiumsulfoazeta t (essigschwefelsaure Tonerde) hat 
verschiedene Zusammensetzung: Alx(SOJy(CHsCOO)z' Es entsteht aus 
Bleizucker und AI-S.ulfat. 

I. Normales Sulfoazetat. 

Alz(SOJa: 66so g 
6 Liter wasser} Wird im Alizarinrotdruck 

Bleiazetat: 94So g verwendet. 
9 Liter Wasser 

Auf 10° Be einstellen. 
2. Basisches Sulfoazetat. 

AI-Sulfat: 1336 g } 
2 Liter Wasser 

Bleiazetat: 1590 g 
1600 cern Wasser. (M) 

HeiB zusammengief3en und nach dem Erkalten ISO g kristallisierte 
Soda zugeben. Absitzen lassen, abziehen und auf 12° Be einstellen. 
Dient in der Alizarinrotfarberei. . 

i) Aluminiumsulfozyanat (Rhodanaluminium): A1a(CNS)6 
Mol. 402. Es wird hergestellt aus AI~Sulfat + Rhodanbarium. 

3 kg AI-Sulfat (18% AliOs), 
2,S Liter Wasser. 
4,I kg Rhodanbarium kristallisiert, 
2,S Liter Wasser (B). 

Yom BaSO, dekantieren und auf 20° Be stellen. 
k) Nitratbeize entsteht durch Umsetzung von Al-Sulfat mit essig

und salpetersaurem Kalk. AI(NOs) (CHsCOO)a' Mol. 207. 
1. Aluminiumnitra t (salpetersaure Tonerde): Ala(NOs)e + IS HIO; 

Mol. 69S. Es wird hergestellt aus AI(OH)s + HNOa oder aus AI-Sulfat + 
Pb"Nitrat. 

2. Ammonlumverblndungen. 
Ammoniumazetat wird aus Essigsaure + Ammoniak bereitet. 

Es spaltet sich beim Erwarmen langsam in NHa + Essigsaure und wird 
so nach und nach sauer. Es dient als Badezusatz beim Farben schwer 
egalisierender Farbstoffe. 

Darstellung: 190 g Ammniak 24 %ig werden mit soo g Essigsaure 
6° Be vermischt. 

3. Antlmonverblndungen . 
. a) Brechweinstein ist Kalium~(Na)-Antimonyltartrat. Mol. 332. 

(Na-Salz 316,) (KOOC - CHOH - CHOH - COOSbO) + % HaO.) Er 
dient zum Fixieren der Gerbsaure beim Farben von Baumwolle mit 
basischen Farbstoffen. Enthalt ca. 43 % Shs0s' 

b) Antimonkaliumoxalat: KaSb(<;0,>a+6HaO. Mol. 610. 
(24 % Shs0s') Es dient als Brechweinsteinersatz. 
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c) Antimonnatriumfluorid oder Doppelantimonfluorid: 
SbFlj, NaFI (ca. 66% SbIOa). Mol. 219. Es dient als Brechweinstein
ersatz. 

d) Antimondoppelfluorid: NaFI' 3 SbFla. Mol. 573. (Enthalt 
74 % SbIOa·) Es witd als Brechweinsteinersatz gebraucht. 

e) Antimonsalz: SbFla(NH,),SO,. Mol. 309 (ca. 47% Sb,Oa
Gehalt). 1st ebenfalls ein Brechweinsteinersatz. 

f) An timonin ist Antimonyl-Kalzium-Bilaktat [(SbO)(CaH50 a)].· 
Caa(CaH50 a),' 2 CaH60 a. Mol. 970. 

10 Teile Antimonin entsprechen 10 Teilen Brechweinstein. 
g) Patentsalz ist ein Doppelsalz von Sb-Fluorid und NH,-Fluorid. 

Es dient als Ersatz von Brechweinstein. Enthalt ca. 73-75 % Sb20 a. 

4. Kalzlumverblndungen. 
a) Kalziumazetat (essigsaurer Kalk) Ca(CHsCOO)2' Mol. 158. 

Enthalt 1:-2 Mol. HaO. Es wird in der Alizarinfarberei benutzt. 
Darstellung (M): 3,5 kg CaO werden mit 

5 Liter Wasser geloscht und mit 
7 Liter Wasser verdUnnt. Dann werden 

20 Liter Essigsaure 60 Be zugefUgt und 12 
bis 24 Stunden stehen gelassen. Vom Bodensatz abziehen, mit Essigs1iure 
bis zur schwach sauren Reaktion versetzen und auf 180 Be einstellen. 

b) Chlorkalk: CaOClz. Mol. 127. 1st ein Bleichmittel. Die Wirkung 
der unterchlorigen Saure beruht auf ihrer Spaltung in Oa + HCl. Es wird 
nur die klare Losung von ca. 1 0 Be-Konzentration verwendet. 

c) Rhodankalzium: Ca(CNS)a' 3 H,O. Mol. ;no. Es kommt im 
Handel als Losung von 17-410 Be vor. 

5. Chromverblndungen. 
a) Chlorchrom ist ein Gemisch basischer Chromchloride wie z. B. 

CrCI(OH), und CrCl!(OH). Es kommt im Handel als Losung von 20-300 
Be vor. Das Chromchlorid Cr,Cl6 wird erhalten durch Behandeln von 
Chromoxydhydtat mit HCI oder durch Umsetzung von Chromalaun 
mit CaClz. Wird basisches Chromoxydhydrat in Chromchlorid aufgelost, 
so erhlilt man das basische Chromchlorid. 

b) Chromazeta t (essigsaures Chrom). Cr,(CHaCOO)6' Mol. 458. 
Es wird erhalten. durch Auflosen von Chtomoxydhydrat (Cr,(OH)O> in 
Essigsliure oder durch Umsetzung von Chromalaun mit Bleizucker. 

{ 1200 g Chromalaun (M), 
2400 cem Wasser, 

{ 1200 g Bleizucker, 
1000 ccm Wasser, fallen, filtrieren, waschen und auf 20° Be 

einstellen. 
1m Handel kommen das violette Chromazetat (Crz(0H)z(CHaCOO)4) 

und das grUne Chromazetat (Crz(CHaCOO)6) vor. 
Es dient als Beize in der Alizarinfarberei und -Druckerei. 
c) Chromalaun: Crz(SO,>a' KsSO, + 24 lIsO. Mol. 999. 
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d) Chirombisulfit: Cra(HSOa)&. Mol. 591. Griine Losung von 21 
bis 28° Be mit ca. 9 resp. 12% Cra03. Es wird erhalten ausChromalaun + 
Bisulfit oder aus Chromoxydhydrat Cr2(OH)& + wasseriger schwefliger 
Saure. 

e) Fluorchrom: Cr2Fle + 8 HaO. Mol. 362. Griines Pulver von 
42 % Cra0 3-Gehalt. 

f) Rhodanchrom: Cra(CNS)&. Mol. 452. Losung von 20° Be. 
Es dient als Beize beiin Drucken von Alizarinfarbstoffen. 

g) Alkalische Chrombeize (Koechlin). 
250 ccm Chromazetat 20° Be (M), 
320 " NaOH 380 Be, 

10 " Glyzerin 30° Be, 
420 " Wasser. 

I Liter. 
h) Chrombeize GA II. 35° Be, erhiilt man durch Auflosen von 

Chromoxydhydrat in Chromsaure (eventuell auch unterZusatz von 
Essigsaure). 

6. Eisenverbindungen. 
a) Ferroazetat (essigsaures Fe-Oxydul, holzessigsaures Eisen): 

Fe(CHaCOO>S. Mol. 174. 
Es kommt in Losung rS-300 Be in den Handel und wird durch 

Umsetzen von Eisensulfat mit Bleizucker oder durch Auflosen von Eisen 
in Holzessigsaure gewonnen. 

b) Ferriazeta t: Fe(CH3COO)a. Mol. 233. 
c) Salpetersaures Eise"!l (falschlich 50 genannt) ist basisches 

Ferrisulfat, dessen Zusammensetzung verschieden ist: etwa Fe,(OH>s(SO,)s. 
Dunkelbraune Fliissigkeit von 45° Be, die durch Behandeln von FeS04 
mit HNOa erhalten wird. 

d) Rhodaneisen: Fe(CNS>S erhalt man aus FeSO, + Ba(CNS)z. 
Es kommt im Handel vor als Fliissigkeit von 10° Be und dient als Beize 
im Druck. 

7. Kallumverblndungen. 
a) La:ktolin ist saures, milchsaures Kalium. Mol. 218. 
CHaCH(OH)COOK + CHaCH(OH)COOH. An Stelle von Kalium 

sind manchmal auch Natrium oder Ammonium vertreten. 
Braune Fliissigkeit von 50% Laktolingehalt. Dient als Weinstein

ersatz belm Beizen der Wolle mit Chromo Giinstig wirkt ein Zusatz von 
H2S04 (1%) zum Laktolin (3%) (v. Kapff). 

b) Weinstein ist saures, weinsaures Kalium (COOH· CHOH· 
CHOH· COOIq. Mol. 188. Dient als schwaches Reduktionsmittel des 
Bichromats beim Beizen der Wolle mit Chrom. 

8. Magneslumverblndungen. 
Essigsaures Magnesium: Mg(CHaCOO)z + 4 H20. Mol. 214. 

Wird erhalten durch Auflosen von MgCOa in Essigsaure. Dient bei 
Reserven unter Anilindampfs&warz und als Zusatz zu Aluminiumbeizen 
in der Druckerei. Es ist leicht zerflieBlich. 
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9. Natrfumverbindungen. 
a) Weinsteinpraparat ist Natriumbisulfat: NaHSO,. Mol. 120. 

Dient als Schwefelsaureersatz beim Farben mit sauren Wollfarbstoffen 
b) Natriumazetat: CHaCOONa + 3 HsO. Mol. 136. 
c) Natriumphosphat: Na2Hl'O, + 12 HsO. Mol. 358. 
d) Antichlor ist Natrium thiosulfa t: N~SsOa + 5 H20. Mol. 248. 
e) Seignettesalz ist Natrium-Kaliumtartrat (COOK' CHOH . 

CHOH' COONa + 4 H20). Mol. 210. 
f) Schwefelnatrium: NazS + 9 lIzO. Mol. 240. Kommt auth als 

N~S konz. ohne Wassergehalt im Handel vor und ist doppelt so stark 
wie das kristallisierte Produkt. 

g) Natriumwolframat: N~WO, + 2 lIzO. Mol. 330 .. Wird im 
Reservedruck und zum Erzeugen von Damasteffekten gebraucht. 

h) Natriumperborat: NaBOa+4HsO. Mol. 154, ist ein Oxy
dationsmittel. 

i) Wasserglas ist eine sirupose Fliissigkeit und ist ein Gemisch 
von N~Si307 und N~Si,09' 

k) Das Natriumhydrosulfit: NasSzO, entsteht durch Reduktion 
von NaHSOa mit Zinkstaub. 

Es bildet ein Hydrat: NaZS20, + 2~zO. Dieses ist schlecht haltbar 
(Bildung von N~SS05) und mul3 entwassert werden. Dies geschieht 
durch Erhitzen des Hydrats mit hochprozentigem Alkohol. Bei ca. 52° 
tritt die Entwasserung ein unter Warmeabsorption. Man erhitzt ein bis 
zwei Stunden bei 65-70°, filtriert, wascht mit absolutem Alkohol und 
trocknet im Vakuum bei 50--60°. - Es kann auch im Soxlethschen 
Extraktionsapparat einige Stunden mit siedendem Alkohol extrahiert 
werden, wobei der Alkohol mittels CaO wasserfrei 'gehalten wird. 

Weiter kann das Hydrosulfit auch entwassert werden durch Behandeln 
der Losung oder des feuchten Salzes mit konzentrierten .Xtzalkalien in 
der Kalte, dann unter KochsalzlOsung (BASF) oder durch Eindampfen 
im Vakuum gemischt mit Anilin oder ahnlichen Korpern bei 35'-65° C 
(Gr. E.), schliel3lich durch Erhitzen auf heiBen Platten. 

Bei der Wirkung des Hydrosulfits als Reduktionsmittel entstehen 
z. B. bei der Spaltung von Azofarbstoffen neben dem Reduktionsprodukt 
noch NaHSOa und NaHSO,. 

Darstellungsmethoden des Rongali ts 1). 
a) Versetzt man Natriumhydrosulfithydrat mit 40%igem Formal

dehyd, so entsteht eine.Losung in der Natriumhydrosulfitformaldehyd: 
NasSsO,' 2 Clis0 vorhanden ist. Diese Verbindung ist jedoch nicht ein
heitlich und besteht aus: Natriumbisulfi'formaldehyd NaHSOa ' CH20 + 
lIzO und NaHS02 . CHsO + 2 H20. Getrennt werden beide Verbindungen 
durch fraktionierte KristaUisation, indem bei der Abkiihlung der erhaltenen 
Losung zuerst die Bisulfitverbindung auskristallisiert, wobei in der Mutter
lauge das Sulfoxylat immer mehr angereichert wird. Rascher geschieht die 
Trennung der beiden Verbindungen durch Arbeiten in verdiinntem Alkohol. 

(J) Eine andere Darstellungsmethode des Sulfoxylats ist folgende: 
ClIzO + N~SsO, + NaOH = NaH'SOs . CHsO+ N~S03' 

I) Jelinek: Das Hydrosulfit. 
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r) Methode einer SuHoxylatdarstellung aus Bisulfitformaldehyd, 
Zn und Hell). 

Die Reaktion wi'rd so angesetzt, da,B I Mol. Bisulfitformaldehyd 
mit I Mol. Zn und 2 Mol. HCI zur Reaktion kommen. 

I NaHSOs • C~O + Zn + 2 HCI = ZnClg + NaHSOg • CHaO + HaO 
aber: 

2 NaHSOs ' C~O + Zn + 2 HCI = ZnCIg + NagSaO,' 2 C~O + 2 ~O. 

Die HYdrosulfitpraparate. 
Hydrosulfit konz. Pulver (B) (M) (C), ist Natriumhydrosulfit: 

NaaSaO,. Mol. 174. . 
In alkalischer Llisung ist es einige Zeit haltbar. In neutraler oder 

saurer Llisung zersetzt es sich. Dient zum Ansetzen von Kuyen. 
Das Natriumhydrosulfit kann man sich folgendermaBen seIber her

stellen: 100 Liter Bisulfitlauge von 380 Be (= 135 kg) werden mit 60 Liter 
Wasser verdiinnt. Hierauf werden 13,5 kg Zinkstaub mit 15 Liter Wasser 
angeteigt und langsam eingetragen, wobei die Temperatur 30° C nicht 
iiberschreiten 5011. Nach zwei Stunden Stehen wird die klare Llisung 
in 50 Liter 20%igel: Kalkmilch eingeriihrt und 6-12 Stunden sich selbst 
iiberlassen. Hierauf witd die klare Llisung abgezogen, die 16--16,5° Be 
spindelt. . 

Rongalit C einfach (B);= Hydrosulfit NF (M)= Hyraldit A 
(C) ist ein Gemisch von Formaldehydsulfoxylat und Formaldehydbisulfit: 
(NaHSOa • C~O + 2 ~O) + (NaHSOa • C~O + 2 ~O). Enthalt ca. 
44 % NaHSOz. C~O + 2 ~O. . 

Zersetzt sich erst in der Warme. Wird beim Drucken von Kiipen
und Schwefelfarbstoffen und als Xtzmittel gebraucht. 

Rongalit spezial (B) = Hyraldit spezial (C) hat gleiche WiJ:kung 
wie Rongalit C einfach bz:w. Hyraldit A und enthalt gewisse Zusatze 
zum direkten Atzen von a-Naphthylaminbordeaux. 

Hydrosulfit NF konz. (M) = Rongalit C (B) = Hyraldit C extra 
(C) ist eine Formaldehyd - Hydrosulfitverbindung und enthalt 88% 
NaHSOa ' CHaO+ 2 HaO. Mol. 154. Es ist doppelt so stark wie Hydro
sulfit NF (M) und dient zlim Xtzen. 

Hydrosulfit NFA (M) ist auch eine Formaldehyd-Hydrosulfit
verbindung. 2 Teile Hydrosulfit NFA entsprechen 1 Teil Hydrosulfit 
NF konz. Dient zum Xtzen. 

Rongalit CW (B) = Hydrosulfit NFW (M) = Hyraldit W (C) 
ist gleich zusammengesetzt wie Hydrosulfit NF konz., enthalt aber noch 
Zinkoxyd. Wi'rd beim Xtzdruck auf Wolle verwendet. 

Rongalit CL (B) = Hydrosulfit CL (M) = Hyral'dit CL (C) ist 
Natritimsulfoxylat-Formaldehyd mit einem Zusatz von Leukotrop. 
Wird zum Xtzen von Indigo gebraucht. 

Hydrosulfit AZ (M) = Dekrolin (B) = Hyraldit Z (C) ist ein 
basisches ZinksuHoxylat-Formaldehyd. 1st llislich in Essigsaure und dient 
zum .Abziehen von Farbungen, zu demselben Zwecke werden gebraucht: 

Hyraldit Z llislich konz. (C) = Hydrosulfit AZA (M) = De
krolin llislich konz. (B). 1st eine wasserllisliche, neutrale Zink
sulfoxylat-Formaldehydverbindung. 

1) Reinking, Dehnel und Labhard.t: BB. 38, S. l0i'0. 1905. D. Ro. P. 16~80i' (Bl. 
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Zum Abziehen verfahrt man folgendermaBen: 
Man nimmt 2 -4 % Hyraldit Z } vom Gewicht 

2,5-5,5 % Ameisensaure 85 % der Ware 
oder 1 -2,5 % H2SO, 
oder 5 -10% Hyraldit A bzw. 

2,5- 5 % Hyraldit C extra } vom Gewicht 
5 -10% Essigsaure 60 Be ad. der Ware 

Bisulfit 35 0 Be. 
Man geht mit der Ware bei 4!r-500 ein, treibt langsam zum Kochen 

innerhalb Yz,-% Stunden und kocht 2Q-30 Minuten. Hierauf wird 
gespiilt, neutralisiert und nochmals gespiilt. 

1. E galisol (Eberle, Stuttgart) ist das saure Na-Salz der Bor
schwefelsaure. Es wird zum Ansieden der.Wolle mit Chromaten empfohlen. 
Kompakte, kristallinische Stiicke. 

to. Vanadlumverblndungen. 
a) Vanadinsaures Ammoniak: NH,VOa. Mol. 117. Wird in 

der Anilinschwarzdruckerei und -farberei gebraucht. 
Ebenso das: 
b) Vanadiumchlorid: VCI2. Mol. 122, das aus vanadinsaurem 

NH, dargestellt wird. 
IO g vanadinsaures Ammoniak (B), 

100 " HCI 21 0 Be, 
1000 " Wasser, 

5 " Glyzerin, erwarmen, bis die Lasung blau ist. 
--"-";";'-

Einstellen auf 10 Liter. 

11. Zlnkverblndungen. 
a) ZinkweiB ist Zinkoxyd, ZnO. Mol. 81,4. 
b) Zinkbisulfit: Zn(HSOa)2' Mol. 227,5. Wird gebraucht in Form 

einer Fliissigkeit von 20 0 Be. 

12. Zlnnverblndungen. 

a) Zinnsalz ist Stannochlorid: SnCI2 + 2 H20. Mol. 225.4. Dient 
als Reduktionsmittel. 

b) Zinnchlorid (Doppelchlorzinn, Chlorzinn): SnCI, + 3 H20. 
Mol. 314. Kommt in kristallinischer Form in den Handel.Wasserfreies 
Zinnchlorid ist fliissig, wahrend das wasserhaltige Produkt fest ist. 

Es dient zum Beschweren der Seide und wird auch in der Baumwoll
farberei gebraucht. 

c) Zinnazetat(essigsaures Zinnoxydul): Sn(CH3COO)2' Mol. 236. 
Kommt als Fliissigkeit von 21° Be in den Handel. 

d) Zinnoxala t (Mordan t OX): Sn(Cs0')2' Mol. 294. 
Darstellung: SnCI, +. 2 Na2COa +.2 H20 = 4 NaCl + 2 CO2 + Sn(OH)4 

Sn(OH);\ + 2 (iOOH) = 5n(C20')2 + 4 H20. 
COOH 
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e) Pinksalz ist: SnCl, + 2 NH,Cl. Mol. 367. Es ist ein Seiden
beschwerungsmittel. 

f) Zinnsautes Natrium (Prapariersalz, Zinns ada): Na2SnOa + 
3 H20. Mol. 266,7. Dient als Beize in der Baumwollfarberei und findet 
ebenfalls in der Seidenbeschwerung Anwendung. 

g) Zinno'xydulhydrat: Sn(OH)2. Mol. 152,5. Wird erhalten aus 
Zinnsalz + Soda. Dient im Druck von Indanthren- und Schwefelfarb
stoffen. 

a) Sellen: 
Seifen, Fette, Ole. 

Marselllerselle ist Natronseife (Talgkernseife). 
SchmlerseJfe (fliissig) ist Kaliseife. 
BastseJfe sind die Seifenbader, die zum Entbasten der Seide be

nutzt wurden und gelosten Seidenbast enthalten. Sie wird in der Seiden
farberei als Egalisierungsmittel benutzt. 

b) Ole: 
Rlzlnusiil dient zur Darstellung von Tiirkischrotol. 
Tournantiil ist ranziges Olivenol (Alizarinrotfarberei, AltrotprozeB). 
Tiirklschrotiil wird erhalten durch Sulfurieren von Rizinusol. (Es 

kommen auch Sorten im Handel vor, die Olivenol, Kottonol, Kokosol 
usw. enthalten.) 

Darstellung von Rotol l ): In 100 Teile Rizinusol werden 20 Teile 
H2SO, 66° Be (oder 30-40 Teile H2SO, 60° Be) langsam eingetragen. 
Am besten arbeitet man in Steingut-, Blei- oder PorzellangefaBen. Die 
Temperatur soli nicht iiber 20--35 ° steigen. Eventuell muB gekiihlt 
werden. Man laBt iiber Nacht stehen und gibt die der angewandten 
Olmenge entsprechende Wassermenge zu, riihrt um und laBt absitzen. 
1st genug Saure vorhanden, so solI sich die Olschicht gut von der Wasser
schicht trennen. Die vom Waschwasser getrennte Olschicht wird nun 
mit Soda, Natronlauge oder Ammoniak neutralisiert. Vorteilhaft 1st 
die Anwendung von NaOH von 20--25° Be, nur dar£ man keinen Alkali
iiberschuB zugeben. Die letzten Reste werden am besten mit Ammoniak 
neutralisiert, da ein AmmoniakiiberschuB viel weniger schadet wie ein 
NaOH-UberschuB. 

Tiirkischrottil muB mit Wasser eine lange dauernde Emulsion 
geben, aus der sich erst bei langerem Stehen Oltrop£chen ausscheiden 
diirfen. Auf Lackmus 5011 die Emulsion schwach sauer reagieren; ist ein 
UberschuB von Alkali vorhanden, so muB dieses durch trop£enweisen 
Zusatz verdiinnter Essigsaure abgestumpft werden. In Ammoniak soll 
sich ein gutes 01 in jeder Konzentration annahernd klar, hochstens bei 
starker Verdiinnung mit nur leichter Triibung losen. 

Probefarbungen, von geiibter Hand ausgefiihrt, konnen gute Resultate 
liber den Wert. eines Tiirkischrottils liefern. 

Der Wert eines Tiirkischrotols ist in erster Linie abhangig von dem 
Gehalt an Gesamt£ett, d. h. der Menge unloslicher Fettsauren, die bei der 
Zersetzung des 01s mit verdiinnten Sauren in der Warme entstehen. 
AuBer dem Gesamtfett werden bestimmt: Neutralfett, Schwefelsaure 
und Alkali. 

') Sansone: Kompendium der Fiirberei-Chemie 191a. S. 1I6. 
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GesamUett. In eine samt Glasstab gewogene kleine Porzellansehale 
(tiefe Form) wagt man 3-4 g Tiirkischrotol ein und riihrt mit 20 cern 
Wasser an, das man langsam hinzufiigt. Triibt sich die Fliissigkeit, so 
setzt man einen Tropfen Phenolphthalein und darauf Ammoniak zu bis 
zur bleibenden Rotfarbung, wobei sich alles lost. Nun fiigt man 30 ccm 
verdiinnte Schwefelsaure (I :4) und 5-8 g technische Stearinsaure (oder 
Hartparaffin) zu und erhitzt zum schwachen Sieden, bis· die Olschicht 
sich klar abgeschieden hat. Man laBt erkalten und bringt den erstarrten 
Fettkuchen samt dem Glasstabe auf Filtrierpapier. Auf der Lauge umher
schwimmende Fettpartikelehen bringt man durch Erwarmen zu groBeren 
Tropfen zusammen und laBt sie an der GefaBwand erstarren. Man gieBt 
nun die Lauge ab, wascht die Schale aus, tupft anhaftende Wassertropfen 
mit FlieBpapier ab, bringt den Fettkuchen in die Schale zuriick und erhitzt 
unter dauerndem Riihren auf einer ganz kleinen Flamme, bis das knatternde 
Gerausch entweichenden Wasserdampfs aufgehort hat und eben weiBe 
Dampfe aufzutreten beginnen. Man laBt erkalten und wagt das Ge
samtfett. 

Neutralfett: Etwa 30 g Substanz werden in 50 ccm Wasser gelost, 
mit 20. ccm Ammoniak und 30 cern Glyzerin versetzt und 2~3mal mit 
je 60 ccm Ather ausgeschiittelt. Die vereinigten Atherextrakte werden 
mit Wasser gewasehen, der Ather aus einem gewogenen Kolbchen ab
destilliert und der Riickstand in demselben bei 100-1050 getrocknet 
und gewogen. 

Gesamtschwefelsliure. Eine Probe wird vorsichtig mit Soda-Salpeter
gemisch verschmolzen, die Losung der Schmelze angesauert und die ge
bildete Schwefelsaure mit Bariumchlorid gefallt. 

Anorganlsch gebundene Schwefelsliure. Man fiigt zu 5-10 g der 
Probe etwa das Doppelte an Ather und schiittelt einige Male mit je 10 cern 
reiner konzentrierter KochsalzlOsung aus. Die so erhaltenen Ausziige 
werden vereinigt, mit Wasser verdiinnt, filtriert und die Schwefelsaure 
mit BaCl2 gefallt. 

Die Differenz aus der Gesamtschwefelsaure und der anorganisch 
gebundenen ergibt die organisch gebundene Schwefelsaure. 

Ammonlak und Natron. 10-20 g 01 werden in etwas Ather gelOst 
und viermal mit je 10 ccm verdiinnter Schwefelsaure (I: 5) ausgeschiittelt. 
Die vereinigten Ausziige werden zu 50 oder 100 ccm aufgefiillt und in 
aliquoten Teilen das Natron durch Eindampfen und Gliihen als SuIfat, 
das Ammoniak durch Destillation mit Atzkalk, Auffangen in titrierter 
Schwefelsaure usw. bestimmt 1). 

Abstammung des (jls. Man stellt eine groBere Menge des Gesamt
fettes dar und bestimmt von demselben die Jod- und Azetylzahl (Lunge
Berl, Untersuchungen Bd. III, S. 671, 676; 6. Auf!.). Liegt erstere 
urn 70 herum, letztere iiber 120, so besteht das Gesamtfett im wesentlichen 
aus Rizinolsaure. Wurden dagegen olsaurehaltige Fette verwendet wie 
Olein, Olivenol, Baumwollsamenol usw., so enthalt das Gesamtfett einen 
mehr oder weniger groBen Gehalt an Oxystearinsaure, C:tsHs80s, die 
als gesattigte Saure kein Halogen addiert. 

') Siehe auch Welwart: Che.m.-Zg.1920. S.719. 
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Bestimmungdes Gesamtf ettes naeh Sansone 1): In einem Glas
kolbchen von ~oo ccm Inhalt mit graduiertem Hals werden 10 g des zu 
untersuchenden Ols eingefiillt, dem man etwas kaltes Wasser und 5 cem 
H.SO, 60;---660 Be zusetzt. Das Gemisch wird geschiittelt, wobei die 
Fettsaure frei wird. Man fiillt nun den Kolben bis zur Nullmarke mit 
Wasser auf und laBt einige Zeit stehen. Die Fettsaure sammelt sich oben 
an und die Quantitat kann an der Graduierung direkt abgelesen werden. 
Beispielsweise ergeben eine Menge von 6 cem Fettsaure = 60% Fettsaure
gehalt des Ols. Es ist dies nur eine rohe Methode, sie geniigt jedoch 
meistens, vor allem wenn man Vergleichstypen hat. 

Zusammensetzung des Tiirkischrotols (Arbeiten von Liechti 
und Suida, dann Juillard, Scheurer-Kestner und Benedikt): 

Beim Behandeln von Olivenol oder Rizinusol mit ~SO, gehen 
Reaktionen verschiedener Art vor sich. 

Das Rizinusol ist der Glyzerinester der Rizinolsaure: 

CH.·O·" 
CH • 0 . / [CO, (CHs)7 • CH = CH . CH2 • CHOH(C~ • CHs]a' 
CHa'O' 

Dieser wird teilweise verseift. Nebenbei bilden sich Ester der Schwefel
saure durch Reaktion mit der OH-Gruppe und es entsteht die Rizinol
schwefelsaure: C17HS2(O' SOsH)' COOH. Dann sollen auch Oxydations
produkte entstehen durch 9xydierende Wirkung der Schwefelsaure, 
wobei durch Angriff des Sauerstoffes an der C-Doppelbindung sich Tri
oxystearinsaure bildet. Miiglicherweise finden auch innere Anhydrid
bildungen statt zwischen den COOH- und OH-Gruppen. 

Rlzlnusiilselfe (fiir Pararot) wird nach Cassella folgendermaBen 
dargestellt: 10 kg Rizinusol Ia werden mit 8% kg Natronlauge von 22° 
Be gut verriihrt und eine Stunde gekocht. Man laBt ca. 5 Stunden ab
kiihlen und fiigt dann 2,2 kg Salzsaure von 20° Be hinzuj dann wird noch 
Y2 Stunde gekocht und erkalten gelassen. Die hierbei entstandene Koch
salz~osung wird abgezogen. 

Monopolselfe (Stockhausen, Krefeld) entsteht durch Behandeln 
von Rizinusol mit Schwefelsaure und durch rasches Verseifen des Reaktions
produktes mittels NaOH bei haherer Temperatur. 

Monopolseife wird oft an Stelle von TiirkischrotoI angewandt in der 
Baumwollfarberei und Appretur. 

Tetrapol ist Monopolseife, die 12-16% CCI, entMIt. Dient als 
Entfettungsmittel. 

Chloriil entsteht durch Mischen von 1 Teil Rizinusol mit 1 Tei! 
Chlorkalklosung von 2° Be. Wird beim Drucken von Alizarinrot verwendet. 

Lizarol D (R) konz. (M) sind Mischungen von sulfuriertem Rizinusol 
mit Formaldehyd. Anwendung im Alizarinrotdruck. 

Paraselfe PN dient in der Pararotfarberei und -druckerei und wird 
erhalten durch teiIweise Neutralisation von Rizinolsaure mit Ammoniak. 

Azetln N ist ein Reaktionsprodilkt von Glyzerin und Essigsaure 
und besteht aus Mono-, Di- und Triazetin. Es dient in der Druekerei 
Eum Losen von basischen Farbstoffen. 

1) Sansone: Kompendiutn der Fiirberei-Chemie 1912. S. II7. 
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Gerbstoffe. 
Tannin ist ein Gemisch von Penta-Galloyl-Glukose und Penta

Digalloyl-Glukose. Es ist liislich in Wasser und besteht aus ca. IOO% 

Gerbsaure. 
Sumach kommt als Sumachblatter oder in gemahlenem Zustande 

in den Handel. Enthalt 5'-25 % Gerbsaure. 
Sumachextrakt enthalt ca. 300/0 Gerbsaure und wird durch Extraktion 

von Sumach gewonnen. 
Galliipfel sind harte Auswiichse, die auf Eichenblattern durch den 

Stich gewisser Insekten entstehen. Es gibt sehr viele Arten. Gerbsaure
gehalt: ca. 20-80%' 

Myrobolanen (Niisse) enthalten bis zu 40% Gerbsaure. 
Divi-Divi ist ahnlich den Myrobolanen. 
Katechu (Gambir) enthalt bis zu 50% Gerbsaure. 
Quebracho ist eine brasilianische Holzart mit einem Gerbsauregehalt 

von ca. 20%. 
Diverse Produkte. 

Proteciol Agfa ist ein Produkt, das neuerdings in den Handel 
kommt und das dazu dient, Wolle und Seide gegen Alkali zu schiitzen, 
so daB Kiipen- und Schwefelfarbstoffe auf der tierischen Faser gefahrlos 
gefarbt werden konnen. Eine sc4iidliche Wirkung des Alkalis soil laut 
Aussage der Patentinhaber nicht zu beftirchten sein. Auch 5011 Seide 
mit Hilfe von Protectol ohne Schaden mit der billigen Natronlauge 
entbastet werden kOnnen. 

Katanol (By) ersetzt die Tannin-Brechweinsteinbeize und vereinigt 
die zwei Operationen des Tannierens UIid der Behandlung mit Brechwein
stein in einem einzigen Bade. 

3 Teile Katanol werden in 1-2 Teilen Soda kalz. heiB gelost 
durch EingieBen des Katanols in die Sodaliisung. Man arbeitet in kurzer 
FlotteI: 10 bis I: IS. Bei dunklen Nuancen verwendet man 6 % Katanol, 
die notige Soda und 50% NaCl. Man geht bei 70-800 ein und zieht 
ca. 2 Stunden auf erkaltendem Bade urn. Zuletzt wird gespiilt. Das 
Farben mit basischen Farbstoffen geschieht kalt oder lauwarm in neu
tralem Bade. 

Dlastafor (Deutsche Diamaltgesellschaft, Miinchen) ist eine maltose
haltige, sirupose Masse von braungelber Farbe. Das' Produkt dient zurn 
Losen von Starke und zurn Entschlichten von Geweben usw. Man lost 
hierzu 1-1% kg Diastafor in 100 Liter Flotte auf und zieht die Ware 
Yz Stunde bei 50-700 darin urn. Dann wird kalt oder lauwarrn gespiilt. 
Zur Herstellung von Starkelosungen versetzt man den Starkekleister bei 
60-65 0 mit 1-2% Diastafor, riihrt eine Zeit lang urn und erhitzt zurn 
Kochen. 

Dient u. a. zum Entfernen von stark haftenden, starkehaltigen Ver
dickungen auf dern bedruckten Gewebe. 

Ludlgol (B) ist rn-Nitrobenzolsulfosaures Na. Es wird den Bauch
flotten von Indanthrenfarbungen zugesetzt, urn ein Auslaufen der Farbe 
zu verhiiten. 

Eulan F (By) ist ein Mottenschutzmittel, das in der Appretur von 
Wollwaren benutzt wird. 

Gnehm- von Muralt, Ta.chenbuch. 2. Auf I. 7 
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Chrosozln Geigy dient zum Verbessem von Farbungen basischer 
Farbstoffe. Darstellung; 70P g CuSO, werden in 3 Liter Wasser heiB 
gelost, abkiihlen gelassen, mit 6 kg Glukose yersetzt und auf 10 Liter 
verdiinnt. 

Echtheitsproben. 
Erst in den letzten Jahren wurden von der Echtheitskommission 

der Fachgruppe fiir Chemie der Farben- und Textilindustrie im Verein 
deutscher Chemiker fiir eine eindeutige Bestimmung der Echtheitseigen
schaften der Farbstoffe bestimmte Priifungsverfahren und -normen fest
gelegt. Die einzelnen Echtheitseigenschaft~n werden durch ausgewahlte 
Reprasentanten, den sog. :rypen, vorgestellt, wobei jede Echtheitsklasse 
ihren Vertreter hat. Aile Priifungen geschehen auf der nach bestimmten 
Vorschriften gefarbten Faser. Die Typen miissen in bezug aufihre Zu
sammensetzung und Herkunft genau bekannt sein. 

Die ,Zahl der Echtheitsklassen wurde auf 5 festgesetzt, bei der Licht
echtheit auf 8, wobei I die geril)gste und 5 bzw. 8 die beste Echtheit 
bezeichnet 1). 

a) Lichtechtheit. 

Darunter versteht man in der Regel auBer der Bestandigkeit gegen 
Licht und Luft auch diejenige gegen Warme, Feuchtigkeit, Staub und 
die in letzteram vorhandenen sauren oder alkalischen Bestandteile. 

Die zu priifenden Muster (Strange oder Stofflappen) werden neben 
Proben von bekanntem .Echtheitsgrad auf einem glatt gehobelten Brett 
oder auf einem Pappdeckel nebeneinander befestigt, etwa zur Halfte 
mit einem Stiick Papier oder Karton bedeckt und in diesem Zustande 
im Freien der, Wirkung des Lichtes, der Luft usw. ausgesetzt. Die Ex
positionszeit und die Witterungsverhliltnisse (ob und wieviel Sonnenschein 
oder Regen) werden notiert und von Zeit zu Zeit die Muster behufs Er
mittlung allfalliger Verlinderungen genau besichtigt. 

Da schwache Farbungen weniger widerstandsfahig sind als starke, 
darf man nur Muster von gleicher Farbstarke exponieren. Ferner miissen 
vergleichende Versuche zu derselben Zeit und auf gleichartigem Faser
material ausgefiihrt werden, da ein und derselbe Farbstoff auf verschiedenen 
Fasem verschiedene Echtheit besitzt. 

Appreturen wirken schiitzend, deshalb zeigt ein auf appretiertem 
Stoff gefarbter Farbstoff eine bessere Lichtechtheit, als wenn er auf 
einem nicht appretierten Stoff gefarbt ist. 

Fiir die Typen und deren Ausfarbung siehe: Z. angew. Chemie 1916. 
S. 101. 

b) Waschechtheit und Kochechtheit. 

I. Baumwolle. Ein mit ungefarbtem Gam zusammengeflochtener 
Zopf wird: 

A. in 50facher Flottenlange Yz Stunde bei 40° mit 2 g Marseillerseife 
im Liter Wasser behandelt. Dann wird zehnmal im Handballen mit den 
Fingern in der Weise aUigedriickt, daB das Zopfchen jedesmal in die 

1) Siebe: Z. angew. Chemie Bd. I, S, 57. I9I4; Chem.-Zg. I9I4, S. I54; Filrber-Zg, 
I9I4. Nr. 3 u. 4 (I. Ber.) und Z. angew. Chemie I9I6. S. IOI (II. Ber .). 
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Flotte eingetaucht, herausgenommen und ausgedriickt wird. Dann 
spiilen und trocknen. 

B. Eine neue Probe wird mit 5 g Marseillerseife und 3 g kalzinierter 
Soda im Liter Wasser Y2 Stunde gekocht, dann innerhalb Y2 Stunde 
auf 40° abkiihlen gelassen und in gleicher Weise zehnmal ausgedriickt 
wie unter A. 

2. Wolle. A. Die Probe, mit je der gleichen Gewichtsmenge weiBer, 
gewaschener Zephirwolle und abgekochter, weiBer Baumwolle verflochten, 
wird in 50facher Flottenmenge eine Viertelstunde bei 40° mit 10 g atz
alkalifreier Marseillerseife und 0,5 g kalzinierter Soda im' Liter Wasser 
behandelt, dann fiinfmal in der Hand durchgeknetet, gut ausgedriickt, 
gespiilt und getrocknet. 

B. Dasselbe mit einei neuen Probe bei 80°, nur daB nach der Behand
lung bei 80° die Zapfchen herausgelegt, eine Viertelstunde lang abkiihlen 
gelassen und dann wie oben geknetet werden. 

Fiir die Normen und Typen siehe den Bericht der Echtheits
kommission. 

c) Wasserechtheit. 

Die Probe wird derart mit abgekochter, weiBer Baumwolle, gewasche
ner Zephirwolle und weiBer Seide verflochten, daB auf zwei Teile Farbung 
je ein Teil des weiBen Materials kommt, und jedes in direkter Beriihrung 
mit der Farbung ist. Die Probe wird eine Stunde in kaltes,Kondenswasser 
(etwa 20°) bei 40facher Flottenmenge eingelegt, ausgedriickt und bei 
gewahnlicher Temperatur getrocknet. 

Bei Wolle dauert die Behandlung 12 Stunden. 
Fiir die Normen und Typen siehe den Bericht der Echtheits

kommission. 
d) Reibechtheit. 

Man reibt mit einem iiber den Zeigefinger gespannten, unappretierten, 
weiBen Baumwollappen auf der Farbung zehnmal kraftig hin und her. 
Die Reiblange betrage etwa 10 cm. Typen sind hier nicht aufgestellt. 

Die Intensitat der Farbung der Reibflache erlaubt namentlich dann 
ein Urteil, wenn ein Farbstoff von bekannter Reibechtheit zur vergleichen
den Untersuchung beigezogen wurde. 

e) Alkaliechtheit. 

10 g Atzkalk und 10 g Ammoniak 24 %ig werden im Liter gemischt. 
Die Farbung wird damit betupft, abgedriickt, ohne zu spiilen bei gewahn
licher Temperatur getrocknet und dann gut abgebiirstet. 

Fiir die Normen und Typen siehe den Bericht der Echtheits
kommission. 

f) SchweiBechtheit. 

1. Baumwolle. Die Farbung wird, mit der gleichen Menge weiBer, 
abgekochter Baumwolle verflochten, 10 Minuten in eine 80° heiBe Lasung, 
die 5 cern neutrales, essigsaures Ammonium (der Handelsware 30%ig = 
7,5° Be) im Liter Kondenswasser enthalt, eingelegt. Hierauf wird ohne 
zu spiilen getrocknet. 
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2. Wolle. Die Priifung erfolgt nach zwei Methoden: a) Durch Be
tupfen mit einer Kochsalzliisung. p) Durch BehandeIn mit essigsaurem 
Ammonium. 

a) Die Farbung wird mit einer Liisung von 100 g NaCI im Liter 
destillierten Wassers betupft, bei gew,iihnlicher Temperatur eintrocknen 
gelassen und dann abgebiirstet. 

P) Die Priifung erfolgt wie bei der Baumwolle angegeben, nur ist die 
Wollfarbung mit je der gleichen Menge gewaschener Zephirwolle und ab
gekochter, weH3er Baumwolle zu verflechten. 

Fiir die 'T.ypen und Normen siehe den Bericht der Echtheits
kommission. 

g) Chlorechtheit gefarbter Baumwolle (Bleichechtheit). 
Die Probe wird mit der gleichen Menge abgekochter, weiBer Baum

wolle verflochten, in heiBem Wasser genetzt und eine Stunde bei etwa IS° 
in ein frisch bereitetes Bad von Chlorkalk von I g wirksamem Chlor 
im Liter (eine Chlorkalkliisung von 5 ° Be im Verhaltnis I: 20 verdiinnt 
und nach Titration eingestellt) bzw. von frisch bereitetem, unterchlorig
saurem Natron von ebenfalls I g wirksamem Chlor im Liter und nicht 
mehr als 0,3 g Soda im Liter eingelegt, gespiilt, abgesauert, nochmals 
gespiilt, ausgedriickt und getrocknet. 

Das unterchlorigsaure Natron erhalt man durch Umsetzung von 
Chlorkalk mit Soda. (Siehe Bericht der Echtheitskommission.) 

h) Biigelech thei t. 
Die Farbung solI sich beim heiBen Biigeln nicht verandern oder dann 

nach kurzem Liegen an der Luft wieder ihre urspriingliche Beschaffenheit 
erlangen. (Fiir die genaue Ausfiihrung und Typen siehe Bericht der 
Echtheitskommission. ) 

i) Bleichechtheit gefiirbter Wolle. 

Der gefarbte Wollstoff wird mit weiBen Woll-, Baumwoll- und Seiden
faden durchnaht und mit Ha0. gebleicht. Das Bleichbad wird angesetzt 
mit 100 Teilen destillierten,Wassers und 20 Teilen Ha0:i von 10-1 2 Vol. %; 
diese Liisung wird mit geringen Mengen NHs spurenweise alkalisch ge
Macht. Das Bad muB wiihrend der Behandlung schwach alkalisch bleiben 
(Kongopapier). Man legt die Probe in das etwa 45-50° warme Bad ein 
(4<>'-50fache Flottenmenge vom Gewicht der Probe) und laBt 12 Stunden 
im erkaltenden Bade liegen. Die Proben sollen unter der Flotte gehalten 
werden; starkes Umriihren ist zu vermeiden. Dann spiilen und trocknen. 

Fiir die Typen und Normen siehe den Bericht der Echtheits
kommission. 

k) Dekaturechtheit. 
Eine Probe wird gespanntem Dampf bei ca. 110° ausgesetzt oder 

wenn miiglich neb en einem im groBen zu behandelnden Stiick gedampft. 
Fiir die ganz genaue Ausfiihrung siehe Bericht der Echtheits

komrnission. 
Kolorimetrie. 

Fiir die Beurteilung der Farbekraft von Farbstoffen gibt das Ver
gleichen der Intensitat ihrer Losungen keine ausschlaggebenden Re-
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sultatej fiir orientierende Zwecke jedoch mag eine kolorimetrische Be
stimmung gute Dienste leisten. 

Den zu diesem Zwecke konstruierten Apparaten von Houton
Labillardiere, Salleron, Collardeau, Mills, A. Miiller (Komple
mentarkolorimeter) und Lovibond (Tintometer; J. Soc. Dyers and Col. 
1887. p. 186) 1) liegt das gleiche Prinzip zugrunde. Eine Losung von 
bekanntem Gehalte dient als Normallosung und auf diese wird 4ie Losung 
des fraglichen Farbstoffes zUriickgefiihrt. Die Bestimmung der Intensitat 
geschieht entweder durchVersetzen eines gemessenen Volums der zu 
untersuchenden Losung mit Wasser bzw. Alkohol, bis die Farbstarke der 
Normallosung erreicht ist; oder es wird die Machtigkeit der Schicht, 
durch welche man hindurchsieht, 50 lange verandert, bis gleiche Intensitat 
mit der Normallosung erreicht ist. Die Mengen Farbstoff, welche in 
zwei verschiedenen Losungen von gleicher Intensitat enthalten sind, 
verhalten sich wie die Volumina dieser Losungen. 

Die Farbstofflosungen miissen in starker Verdiinnung verglichen 
werden. Steht kein,Kolorimeter zur Verfiigung, 50 kann man sich auch 
zweier mit Quetsch- oder Glashahn versehener Biiretten von gleichem 
Durchmesser und gleicher Einteilung, oder zweier gleich breiter und gleich 
kalibrierter MaBzy~inder bedienen. 

Allgemeiner Gang fUr die c:hemlsc:he Untersuc:hung von 
Farbstoffen. 

Bei der Untersuchung eines Farbstoffes wird man in erster Linie 
seine Loslichkeit in Wasser oder Alkohol feststellen und einen Farbe
versuch vornehmen (5. Kapitel iiber Probefarben). 

GeJIlenge verschiedener Farbstoffe geben sich als solche zu erkennen, 
wenn man sic in pulverigem Zustande diinn iiber ein mit Wasser oder 
Alkohol befeuchtetes Papier streut (verschieden gefarbte Flecke) oder 
wenn man einen Tropfen ihrer Losullg auf Filtrierpapier fallen laBt, 
wobei dann der Rand anders gefarbt ist als die Mitte des Fleckes; oder: 
man streut den Farbstoff in eine mit kaltem Wasser gefUllte Porzellan
schale und wird dann bei der verschiedenen Loslichkeit der Kompo
nenten verschiedene Farbzonen beobachten. 

Die wichtigeren Reagenzien sind: konzentrierte Schwefelsaure und 
Salzsaure, Alkalilauge, Zinkstaub, Natriumhydrosulfit und speziell fiir 
die Azofarbstoffe· noch Chlorkalziumlosung. 

Konzentrierte Sauren bewirken bei den meisten Farbstoffen charak
teristische Veranderungen; konzentrierte Schwefelsaure eignet sich daher 
auch vorziiglich zur Erkennung von Gemischen. Man gieBt auf ein 
Porzellanschalchen einige Tropfen konzentrierte Schwefelsaure und streut 
eine kleine Menge des Farbstoffpulvers dariiber. Man beobachtet dann, 

1) OberandereKolorirnetersieheLnng.e-Ber1: Bd. I, S. 463; Bd. III, S. 507 (6. AufI.); 
ferner: Kolorimeter von Otto Bismer: (Osterr. Chem.-Zg. (.) Bd. 8, S. 2" und Chern. 
Zentralbl. 1905. Bd. II, S. 531. - O. Schreiner: J. Am. Chem. Soc. Vol. '7, p. 1'192; 
Chem_ Zentralblatt 1905. Bd.lI, S. 1380. - George Steiger: J. Am. Chem. Soc. Vol. 30, 
p. 2IS; Chem. Zentralblatt 1908. Bd. I. S. 1323. - F. H. Eijdam jr.: Fiirber-Zg. Bd. 2, 
S.2I. 190<1 und Z. angew. Chernie Bd. 2', S. 414. 1909: dann: Dr. Hugo KrliS nnd 
Vr. Paul KrIlS: Kolorillletrie und quantitative Spektra1analyse usw. (Leop. VoS) 
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namentlich beiin Hin- und Hemeigen der Schale verschiedenfarbige 
Streifen, von den verschiedenen Gemengteilen herriihrend. 

Basische Farbstoffe, welche stets in Form ihrer neutralen Salze 
zur Verwendung kommen, zeigen hiiuJig ein verschiedenes Verhalten 
gegen Alkalien. Die Salze des Rosanilins werden z. B. unter Abscheidung 
der Base durch verdiinnte Alkalilauge zersetzt, wiihrend dies beim Safranin 
nicht der Fall ist. 

Besonders charakteristisch ist das Verhalten gegen Reduktionsmittel 
wie Hydrosulfit, Zinkstaub usw. 

I. Safranin, Magdalarot usw. werden durch Reduktionsmittel ent
fiirbt, gehen jedoch, namentIich in alkalischer Losung, bei Beriihrung 
mit der Luft sehr rasch in den urspriinglichen Farbstoff iiber (Kiipen
bildung). 

2. Eine andere Klasse (z.B. samtliche Rosanilinfarbstoffe) gehen 
durch Reduktion in sog. Leukobasen iiber, die sich an der Luft rneist 
wenig oxydieren, durch passende Oxydationsmittel jedoch in die urspriing
lichen Korper zUriickgefiihrt werden konnen. 

3. Die Azokoi'per endlich werden durch Reduktion vollig gespalten, 
und zwar meist in der Weise, daB die beiden N-Atome der Azogruppe 
sich auf die beiden Komponenten verteilen und zu Amidogruppen werden . 

. So gibt z. B. Oxyazobenzol: 

Csll& - N = N - CsH,OH ~ Anilin CsH&NH2 und Paraamidophenol 

<NH2 (I) 
C6H, 

OH (4) 

Befinden sich in diesen Resten Sulfogruppen, so entstehen die ent
sprechenden Sulfosiiuren. 

Spektroskopische Untersuchung der Farbstoffe. 
Manche Farbstoffe lassen sich an den charakteristischen Absorptions

spektren ihrer Losungen erkennen. Die Intensitiit und Breite der Ab
sorptionsstreifen wird durch die Konzentration der Farbstofflosung, 
sowie durch die Dicke der Schicht beeinfluBt. 

Eine Methode zur spektroskopischen Untersuchung von Farbstoffen 
wurde von J. Form {mek ausgearbeitet (Spektralanalytischer Nachweis 
kiinstlicher organischer Farbstoffe. Berlin: Julius Springer). 



Farbstoffe 

I. A.thylviolett 
(G) (J) (B) 

2. Auramin 0 
(B) (]) (G) (M) 
(P) (By) (t. M.) 
(A) (L) (S) 

3. Auramin G 
(B) (G) (]) 

4. Baumwollblau 
B, BB (B) 

5. Bengalblau BR, 
R (G) 

6. Bismarckbraun-
marken (A) 
(By) (K) 

7. Bismarckbraun 
R (A) (J) (By) 

8. Blau C III (J) 

g. Brillantblau C, 
2 C (]) 
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Farbstofftabelle. 
1. Baslsche Farbstoffe: 

F. Echt- Reaktionen auf der Faser') mit Konstitution heiten 0) V.l) 
Li·IWa. H,SO, 66' Btl HNO,s = 1,4 

Chlorid des Hexa- I W.: orange, beim W.: gelb mit 
athyl-p-rosanilins 6 Verdiinnen griin orangem Rand 

II bis violett 
C,H,N(CH,), I I 2 Bw. : fast entfiirbt, Bw.: helJgelb 
I 6 braunlich 
C=NH II') I 2-3 
I 
C,H,N(CH,), 

iiCl 
C,H,·CH,·NH·CH, I I 2 Bw.:fastentfarbt, Bw.: entfarbt 
I 6 braunlich 
C=NH II 1-2 2-3 
I 
C,H.·CH,·:~m·CH. 

HCI 

Kondensation von II z.g. m. Bw.: beide griin Bw.: ... 
Neublau R mit B.: violett 
Dimethyl-p-
phenylendiamin 

BB: blau 

... II 2 I Bw.: beide grun Bw.: •.. 
BR: stumpfes 

Violett 
R: stumpfes Rot-

violett 
Tetrazotiertes m- I I 2-1 Bw.: (K) gelber Bw.: (K) stumpfes 

Phenylendiamin 6 Gelb 
wird mit 2 Mol. II 2 2-1 
m-Phenylendia-
min gekuppelt 

= 6,mitm-Toluy- I I 2-1 Bw.: (K) gelber Bw.: (K) stumpfes 
lendiamin an- 6 Gelb 
statt m-Pheny- II 2 2-1 
lendiamin 

... 2b 2-1 2-1 W.: stumpfes W.: griin 
II 

I 

Braunrot 

... I Bw.: beide gelb-I Bw.: beide olive-
6 stichiges Grun griin, dann miB-

II . farbig braunlich 

1) Fiirbeverfahren. - 0) Li = Lichtechtheit, Wa = Waschechtheit. Die Echtheitsangaben 
gelten jewells fiir die Faserart und das Fiirbeverfahren, hinter denen sie angegeben sind. 1st 
nur eine Echtheitszahl bei mehreren Marken angegeben, so haben alle Marken ungefAhr die 
gleiche Echtheit. Bei den Echtheitsangaben bezeichnet die Zahl 5 die beste Echtheit, die 
Zahl I die geringste. Obgleich nach den neuesten Bestimmungen bei der Lichtechtheit die 
Zabl 8 die beste Echtheit vorstellt, muSte bei diesen Tabellen die Zahl 5 auch bei der Licht
echtheit als beste Echtheit beibehalten werden, da die 8-Teilung noch nicht bei allen Fabriken 
durchgefiihrt worden ist. Dann muBten weiter auch die Bezeichnungen: sehr gut (s. g.), gut (g.), 
ziemlich gut (z. g.), miillig (m.) und gering (ger.) beibehalten werden, da sie sich auch bei 
einzelnen Fabriken vorfinden. "Sehr gut" entspricht ungefiihr der 5 und "gering" der I. Alle 
diese Echtheitsangaben sind ja auch nur relative Begriffe, da die subjektive Beurteilung der 
Farbstoffe sehr verschieden ausfallen kann. - ') Bei den Reaktionen auf der, Faser bedeuten: 
W. Wolle, Bw. Baumwolle, S. Seide. .) Fiirbetemp. Max. 70'. 
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10. Brillantdiazin
blau B, 2 B (K) 

II. Brillan tfim
blau (J) 

12. Brillantgriin, 
krist. (By) (DR) 
(L) (K) (Gr. E.) 

13. Brillantindulin 
5B (K) 

Organische Farbstoffe. 

Konstitution F. 
V. 

II 

Echt
heiten 

Li. IWa. 

. Reaktionen auf der Faser mit 
R,SO, 66° Be I RNO,s = 1,4 

3 3-4 Bw.: beide olive- Bw.: beide blau-
griin stichiges Griin 

Dichlorbenzal- I Bw.: rotstichiges Bw.: gelb-orange 
dehyd wird mit 6 3-2 g. Gelb 
Monomethyl·o- II 

toluidin konden-
siert und oxy-
diert 

Kondensation von 
Benzaldehyd mit 
2 Mol. Diathyl
anilin und Oxy
dation 

I 

6 
II 

II 

2 Bw.: (K) gelbgriin Bw.: rotstichiges 
zuletzt griin- Gelb 
stichiges Gelb 

Bw.: griiner Bw.: roter 

'4. Brillant- Acridinderivate I W.: W.: 
phosphin G, 
3 G, 5 G, R (J) 

IS. Brillant
viktoriablau 
RB. (J) 

16. Cachoubraun 
(G) 

17. Chrysidin (G) 

II z. g. g. G: Spur griiner G: Spur griiner 

I W.: griin, dann W.: rotsticbiges 
6 m. m. gelb Gelb, dann olive 

II 

II I I Bw.: dunkelbraun Bw.: braungelb, 
langsam heller 

II I 1 Bw.: wenig Ver- Bw.: gelb 
aoderung 

18. Chrysoidin (A) Anilin -.+ m-Phe- 1 Bw.: (G) dunkler Bw.: (G) braunlicb 
(C) (G) (K) (B) nylendiamin 6 Gelb 

19. Chrysoidin R. 
(G) (J) (Gr. E.) 

20, Clematin (G) 

2 I • Diazingriin S 
(K) 

22. Diazinschwarz 
(K) 

23· Euchrysin 3 R 
(B) 

24. Flavindulin 0, 
II. (B) 

25. Fuchsin (DR) 
(t.M.) (M) 

Anilin-.+m-To
luylendiamin 

II 

I 

6 
II 

Oxydation von p. I 

AmidodimethyI- 6 
anilin mit 0- od. II 
p-Toluidin und 
Anilin 

Safranin -+ Di - II 

metbylanilin 

Safranin ..... Phenol II 

TetramethyI- 6 
diamidoacridin I I 
(Zn Cl,-doppel-
saJz) 

Aus Phenanthren- II 

chinon uod 
Amidodiphenyl
amin 

C,H,'NH, 
/ /CH, 

C-C,R", 
~ ,NH, 

C,H,NH'HCl 
1st nicht einheit-

lich 

1 
6 

II 

W.: gelbbraun 

1 I W.: miBfarbig, 
dann griin 

2 1-2 

2-3 3-4 Bw.: gelbgriin 

z.g. z.g. ... 

W.: orangerot 

W. : griinblau,dann 
griin 

Bw.: stumpfes 

I blaustichiges 
Griin 

g. g. Bw.: II: rotorange, Bw.: II: griiner 
langsam roter 

W. u.Bw.:braun- W. u. Bw.: gelb 
liches Gelb 

1-2 LOs.: gelb 
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26. Gentianin (G) 

27. Griin P fiir 
Seide (J) 

28. Griin fliissig 
BB, 3B extra, 
G(J) 

29. Heliotrop B, 
2B (K) 

30. Helvetiablau 
(G) 

Farbstofftabelle. 1 0 5 

Konstitution 

Gemisch von Me
thylenblau und 
Lauthschem 
Violett? 

Tetraathylpheno
safraninchlorid 

F. 
V. 

II 

6 
II 

l!cht
he~ten 

Li.IWa. 

2 2 

m. m. 

Reaktionen auf der Faser mit 
RoSO. 66° Be I HNO, s = I,4 

Bw.: gelbstichiges Bw.: blaustichiges 
Griin Griin 

Bw.: gelbstichiges Bw.: griinblau 
Griin 

II m. g. Bw.: •.• 
BB: gelb 

Bw.: .•. 
BB: gelb-braun, 

dann grunlich 

6 Bw.: 
II 2-3 3-4 2B: grasgriin 

Bw.: 2B: blau, 
dann gruner, zu
letzt miBfarbig 

CH,O wird mit I Bw.: braun, dann Bw.: griinstichiges 
Diphenylamin- 6 rotbraun Blau 
suHosaure kon· I I I - 2 I 
densiert u. dann 
oxydiert in Ge-
genwart eines 
3. Mol. Diphenyl· 
aminsulfosaure 

2-3 2-3 Bw.: . • • Bw.: ..• 
BB: griinlichgelb BB: dunke1griin 

31. Indoinblau R, Safranin ..... p-Naph- II 

BR, BB (B) thol 

32. Indulin sprit!. 
(J) (B) (By) 

33. Indulin
scharlach (B) 

4. ]uteschwarz 
GN,N,V,5093, 
3891 (J) 

5. Kristallviolett 
(B) (G) (S) 

6. Malachitgriin 
(S) (B) (K) 

7. Marineblau 
RRN, RN, B, 
BN (B) 

38. Methylenblau 
B, BG (B) 

Amidoazobenzol 
wird mit Anilin 
und sa12saurem 
Anilin verschmol
zen 

Verscbmelzen von 
Azoderivaten des 
Athyl-p-tolui
dins mit sa12-
saurem a-Naph
thylamin 

Chlorid des Hexa
methyl-p-rosani
lins 

Benzaldebyd wird 
mit 2 Mol. Di
methylanilin 
kondensiert und 
oxydiert 

Oxydation von 
Dimethyl-p-phe
nylendiamin und 
Dimethylanilin 
bei Gegenwart 
von Thiosulfat 
und ZnCI, 

II 

II 

I 
6 

II 

I 
6 

II 

II 

II 

m. 

2-3 

3 

m. 

2 

2 

I 

2 

2 

Bw.: braunrot 

Bw.: N, 5093, 
389I: rotstichi
ges Gelb 

W.: orange, beim 
Verdiinnen griin 
bis violett 

Bw.: gelb, beim 
Verdiinnengriin. 
LOs.: gelb 

Bw.: RRN: olive
gelb. RN: griin
gelb. B u. BN: 
gelbgriin 

Bw.: B: gelb
stichiges Griin 

Bw.: brliunliches 
Orange, langsam 
gelber 

Bw.: die gleichen: 
rotbraun 

W.: gelb, mit 
dunklerem Rand 

Bw.: braunrot, 
langsam entfarbt 

Bw.: siimtlich grun 

Bw.: blaugrUn 
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Farbstoffe I Konstitution 

39. Methylengriin Nitroderivat des 
B (B) (By) Methylenblaus 

II 2-3 2-3 Bw.: gelber Bw.: blaugriin 

40. Methylviolett Pentamethyl-p- 1 Bw.: B: gelbbraun Bw.: gelb, dann 
B-Marken (A) rosanilin 6 griin 
(By) (B) (M) II 2-3 
(C) (to M.) 

41. Methylviolett Benzyliertes Me- l Bw.: 6B: orange, Bw.: 6B: gelb 
SB, 6B, 7B (K) thylviolett B 6 beim Verdtinnen 
(By) (M) (A) (C) und 2B II 1-2 lebhaft blau 

42. Neublau R: Aus salzsaurem II 1-2 3 
(J) (By) (C) Nitrosodimethyl-
(WDC) (G) anilin und (1-

Naphthol 

43. Neuechtgrau p-Amidodimethyl. 6 
(By) anilin wird oxy- II 4 4 

diert 

44. NeufUChSin{ /C,H"CH,-NH, 1 

:=:1 
2 W. u. Bw.: gelb W. u. Bw.: lebhaft 

i~;') ft·?M.) C=C,H,·CH.=NH·HCl 
6 gelb 

"-C,H.·CH. - NH, 
II 

45. Neumethylen- Aus Neublau R 6 
blau 2G (C) und Dimethyl- II z. g. g. 

amiD, hierauf 
Oxydation 

46. N eusolidgriin Kondensation von 1 Bw.: rotstichiges Bw.: braungelb, 
2B (J) 2,5 Dichlorben- 6 Gelb dann stumpfes 

zaldehyd mit II g. Olive 
2 Mol. Dimethyl-
anilin und Oxy-
dation 

47. Neusolidgriin = 46: nuro-Chlor- 1 Bw.: braungelb Bw.: braunschwarz 
3B (J) benzaldehyd an- 6 

statt Dichlor- II 

benzaldehyd 

48. Nigrosin sprit- Nitrobenzol wird W.: d unkelgriin-
16s1ich (B) (A) mit Anilin und lich schiefer. 
(M) (G) (K) salzsauremAnilin Los. : dunkelgrau 

und Fe erhitzt 

49. Nilblau A (B) Entsteht aus Ni- II Bw.: orangebraun Bw.: gelbgriin 
trosodiathyl-m-
amidophenol u. 
a-Naphthylamin 

50. NilblauBB. (B) Aus Nitroso- II Bw.: braunorange Bw.: braunliches 
diathyl-m-amido- Gelb, dann 
phenol und Ben- griiner 
zyl-a-Naphthyl-
amin 

51. Parafuchsin /c,H"NH, 1 
(M) (K) 

C=C,H.=NH·HCl 6 

"-C,H"NH, 
II 1-2 

52. Pfaublau A, G, 1-2 2 Bw.: siimtlich Bw.: samtlich 
R. (K) II 2 3-4 olive, dann rot- braungelb, dann 

lichgelb griin 
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Farbstoffe 

53. PhenyJenbraun 
C, S. (P) 

54. Phosphin E, N 
(B) -N, G (K) 

55. ReinbJau BKC. 
(K) 

Konstitution 

Acrid in derivate. 
Nebenprodukt 
der Fuchsin
fabrikation 

F. 
V. 

II 

II 

Il') 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

1-2 

56. Rheonin A, G, 
N, GD. (B) 

Acridinfbst. aus 
TetramethyJ
diamido benzo
phenon und m
PhenyJendiamin 

II') g. g. 

57. Rhodamin 6G 
extra, 6G. (B) 
(J) (M) 

58. RhodaminB,B 
extra (B) (J) 
(By) (K) (M) (C) 

59. Rhodamin S, 
S extra (B) (J) 
(By) 

MonoathyJ-m
amidophenol u. 
Phthalsaurean
hydrid werden 
kondensiert und 
dann esterifiziert 

PhthaJsaurean
hydrid wird mit 

2 Mol. Diathyl-
m-amidophenol 
kondensiert 

Dimethyl-m
amidophenol 
wird mit Bern
steinsaureanhy-
drid verschmol
zen 

1 

6 
II 

I 

6 
II 

II 

60. Rhodamin G, TriathyJrhodamin 1 
G extra (B) (J) 6 
(S) (K) (M) II 

61. Rhodamin 3B, Athylester des 1 
3B extra (J) (B) Tetraathylrhoda- 6 

62. Rhodamin 3G, 
3G extra (J) 
(B), lrisamin G, 
G extra (C) 

63. RhoduJinrot B, 
G (By) 

64. Safranin ( G) 
(DH) (I. M.) (L) 

mins II 

AthyJester des 
Dimethylhomo· 
rhodamins 

Reaktionspro
dukte von p
Nitrosoalkyl
aryhiminen mit 
Phenyl-p-amido
o-toluidin oder 
Homologe 

Gleiche Molekiile 
p-Toluylendia
min und a-To
luidin werden 
oxydiert u. dann 
mit Anilin oder 
o-Toluidin kon
densiert 

1 

6 
II 

I 

6 
II 

II 

3 

z. g. g. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO, 66° Be HNO, s = 1,4 

Bw.: beiderotlich- Bw.: beide gelb-
braun braun 

Bw.: G (K): hell- Bw.: G (K): hell-
gelb gelb 

Bw.: rotbraun Bw.: griiner 

Bw.: Au. N: hell- Bw.: A u. N: griin-
geJb Jiehes Gelb 

W.: fleischfarben, W.: gelbstichiges 
dann gelb Rot. 

W.: schwaches 
Gelb 

Los.: blaurot 

W.: stumpfes, 
schwaches Gelb 

Bw.: gelb. Bw.: orangerot 
Los.: gelb, beim 
Verdunnen rosa 

Bw.: (J) gelb Bw.: (J) fast ent
fiirbt, gelblich 

W.: gelb. W.: rot 
Los.: gelb, beim 
Verdiinnen Jeb-
haft rosa 

Bw.: gelb Bw.: (J) stumpfes 
Braunrot 

W.: G: rotbraun, W.: G: blau, dann 
dann griin und gelbgriin 
blan 

Bw.: B u. G (G): 
braun, dann 
gelbstichiges 
Griin 

Bw.: B u. G (G): 
rotblau, dann 
griinblau 

') Mit 10'/, Alaun und 40-100'/. NaC!. - ') und fiir Leder. 
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Farbstoffe 

6S. Setocyanin (G) 

66. Tannoflavin T 
(S) 

67. Thiazinblau(G) 

68. Tiirkisblau 
B,-BB, G, GG, 
GL extra (By) 

69. Victoriablau 
4R (B) (S) (J) 
(M) (K) 

70: Viktoriablau R 
(B) (J) (M) 
(t.M.) (A) 

71. Viktoriablau B 
(B) (J) (S) (M) 
(K) 

72. Viktoriarein
blau B (B) 

73. Violett B-SB 
R-3R,4RN (J) 

Organische Farbstoffe. 

Konstitution F. heiten I _.I!;~t. Reaktionen auf der Faser mit 

o-Chlorbenzal-
dehyd wird mit 
Athyl-o-toluidin 
kondensiert und 
oxydiert 

Tetramethyldia-
midobenzhydrol 
wird mit p-
Nitrotoluol kon-
densiert und oxy-
diert 

Methylphenyl-a-
naphthylamin 
wird mit Tetra-
methyldiamido-
benzophenon-
chlorid zur Re-
aktion gebracht 

Tetramethyl-
diamidobenz-
hydrol wird mit 
Athyl-a-naph-
thylamin kon-
densiert und 
oxydiert 

Tetramethyl-
diamidobenzo-
phenonchlorid 
laSt man mit 
Phenyl-a-naph-
thyiamin reagie-
ren 

V. Li. 

1 
6 

II 

II 

II 

6 
II 

1 
6 

II 

1 
6 

II 

I 
6 

II 

II 

I 

6 
II 

2-3 

m. 

1-' 

[-2 

1-2 

m. 

Wa. H,SO. 66° Be 

2 Bw.: braungelb 

2 

Bw.: entfArbt 

2 Bw.: gelbstichiges 
Griin 

g. 

W.: (K) rotbraun 

2 

W. : (J) griin, dann 
gelb 

3 W.: (K) braunrot 

3 Bw.: gelb 

m. 

W.: R: gelbbraun. 
B.: braungeib. 
4RN: rotbraun, 
dann gelber 

2. Saure Farbstolle. 

HNO,s = 1,4 

Bw.: braungelb 

Bw.: entflrbt 

Bw.: blaugriin 

W.: (K) gelbgrlin 
mit braunem 
Rand 

W. : (J) geIb, dann 
griin 

W.: (K) olivegriln 

Bw.: gelbgriin 

W.: R: stumpfes 
Gelb, dann grii-
nero 
B: braunliches 
Gelb, dann griin 
4RN: olive 

Zur Orientierung 
hier angerohrt: 

seien einige Prafixe von sauren Farbstoffklassen 

Amin
Guinea- }<A) 

Neptun
Palatin- }<B) 

Anthracyanin
Kaschmir
SuUon
Supramin-

} (By) 



Farbstofftabelle. r09 

Alphanol-

1 

Erio-
} (G) 

Echtsaure-

} (Gr. E.) 
Azomerino- Polar- Kresol-
Cyanol- (C) Saure- Supranol-
Formyl- WoIl-
Lanacyl-
Radio-
Benzyl-

1 

Lana- I (K) 

Adria- (L) Kiton- Echtwoll- Domingo-
Lanasol- (J) Echtsaure-
Neolan- Saure-
Saure- Tolan-
Tuchecht-

Coomassie- (Lev) Amido-
} (M) 

Azidol- (t. M.) 
Patent- Xylen- (S) 
Saure-

Konstitution F. Echt- Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe V. heiten 

H"SO. 66' Be HNO,s = 1,4 Li. IWa. 

74. Acetylrot BB, Azofarbstoff 2a 3-4 2 W.: beide blauer W.: beide rot-
G. (B) orange 

75. Athylblau B Azofarbstoff .a 2 2 W.: dunkles Rot· W.: rotbraun, 
(B) braun dann gelbbraun 

76. Athylsaureblau p-Amidodimethyl- 2a 3-2 3-4 W.: RRX: rot- W.: RRX: rot-
RR, RRX (B) anilin -+ 1,8 Di~ violett braun 

oxynaphthalin-4-
sulfosaure 

77. Athylsaure- p-Phenylendiamin 2a 2 3-4 W.: blauviolett W.: henes Rot-
violett S4B (B) -+ Chromotrop- braun 

saure 
78. Athylschwarz Azofarbstoff 2a s. g. z. g. W.: 3BN: stump- W.: 3BN: stump-

3BN, T. (B) fes Blaugriin fes Bordeaux 
T: stumpfes Vio- T: stumpfesOrange 

lettrot 
79. Atzblau B, G, Azofarbstoffe 2a BG BG W.: BG ex.: rot- W.:BGex.:braun-

BG extra (C) ex. ex. braun rot, dann ocker 
3-? 2-3 

80. Agalmagriin B Tetramethyl- 2a f!:. s.g. . . . .. 
(B) diamidobenz- 7a 

hydrol wird mit 
Dinitrodiphenyl-
amindisulfosaure 
kondensiert und 
oxydiert 

8r. AgaJmaschwarz loB: 2a loB. loB. W. : IOB: blaugriin W.: loB: zuerst 
loB, 4B, 4BG, p-Nitranilin 7a 3-4 3 4BG: violett griin, dann 
GG, B. (B) t stumpfes Blaurot 

H-Saure 4BG: briiunliches 

t iI' 
Rot 

An ln 
8 ,."',,ri'.j /,0, /" 2a W.: langsam grau W.: braungelb 

astrol B C,H." /C,H,,, 7b s.g. g. 
(By) CO (4) ev. 

(r)-NH'CH, 4ba 

(H. (4)-NH-C,H. 
I SO,Na 



IIO 

Farbstoffe 

83. Alizarin
briUantecht
blan R. (Gr. E.) 

84. Alizarincyanol 
EF, B, BE, BB, 
ZEF, KR, KG, 
KE, SB, SR (C) 

85. Alizarin
cyanolgriinblan 
B (C) 

86. Alizarin
cyanolrot B (C) 

87. Alizarin
cyanolviolett R. 
(C) 

88. Alizarin
echtblan B 
(Gr. E.) 

89. Alizarin-
ech tgeranin B 
(Gr. E.) 

o. Alizarin
echtgrlin G 
(Gr. E.) 

I. Alizarin
echtrot SG, 
GW, R .. (Gr.E.) 

92. Alizarin-
ech tviolett R 
(Gr. E.) 

3. Alizarin
egalisierungs
violett B, BR 
(C) 

94.Alizarin
emeraldol G 
(By) 

95. Alizarin
geranol B (By) 

6. Alizarin
indol B, SE 
(Gr. E.) 

7. Alizarin
lichtblau B, 
SE. (S) 

Organische Farbstoffe. 

Konstitution 

Marke B: 

/NH, 

F. 
V. 

.Echt· 
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,S04 66' Be HNO, s = r,4 

2a s. g. g. W.: entfarbt W. : stumpfes Gelb 

B samt
BE, lich 

EF: 

W.: B: griinor 
SB: gelbgriin und 

enWirbt 

W.: B: ocker 
SB: gelbgriin 
SR: stumpfes 

O=CO=~-Br ~~ 
CO "-/ 

b H "-NH 

5-4 2 
libr. 

3 

SR: blaugrau Braun 

• C.If, 
(n. entsprechen
de 8-Snlfosanre) 

Einwirkung von 
p-Tolnidinsulfo
saurem Na auf 
ChinizariIi 

Alizarinfarbstoffe 

Dinitroanthra
rufindisulfosaure 
wird mit Na,S 
reduziert 

Alizarinfarbstoff 

5 2-3 W.: graublau W.: rotlich, dann 
ocker 

2a 5-4 2-3 W.: wenig Verano W.: orangerot 
derung 

5 2-3 W.: dunkelblau W.: stumpfes 

2a s.g. g. W.: graublau 
ev. 

4ba 

Braun 

W.: ocker 

2a s.g. g. W.:(nach2a)lang- W.: ocker, dann 
ev. sam entfiirbt gelb 

4ba 
2a s. g. g. W.: rotviolett, 

dann fleisch
farben 

2a s. g. m. W.: samtlich 
ev. etwas blauer 

4ba 
2a s. g. s. g. W.: dunkelblau 

2a 
7a 

m. g. 

s.g. g. 

W.: B: enWirbt 
BR: entfiirbt 

W.: langsam 
f1eischrot 

W.: langsam ent· 
flirbt 

W.: rotviolett 

W.: samtlich gelb 
stichiges Rot 

W.: rotbraun 

W.: B: stumpfes 
Braungelb 
BR: gelbbraun 

W.: rotviolett 

W.: gelb 

2a s.g. g. W.: griin, dann W.: belde griin, 
ev. 

4ba 
2a g. 

stumpfes Gelb damn braunolive 

g. W.:B:grlin,dann W.: beidegriin, 
olivegelb dann olive 

SE: grlin, dann 
mlllfarben gelb-
brann 



Farbstoffe 

98. Alizarin
reinblau B (By) 

99. Alizarin
rubinol3G, SG, 
GW.R (By) 

100. Alizarin
saphirol B, SE, 
BH,SH, WSA. 
(By) 

101. Alizarin w 

uranol BB, R 
(By) 

102. Alkaliblau
Marken (B bis 
sB) u. (R-SR) 
(J) (B) (e) (G) 
(A) (DH) (By) 

103. Alkaliblau 6B 
(C) 

104. Alkaliecht
griin 3B, 3G. 
(By) 

lOS. Alkaliviolett 
6B (B) (J) 

106. Alphanolblau 
BR extra, GN, 
SRN. (C) 

107. Alphanol
braun B, R. (C) 

108. Alphanol
echtgrau B (C) 

log. Alphanolgelb
braun G (C) 

IIO. Alphanol
schwarz 3BN, 
BG, KWAN, 
KV. (C) 

Farbstofftabelle. III 

Konstitution F. 
V. 

E~ 
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO, 66° Be I aNO, s = 1,4 

SulfosauredesRe- 2a s.g. 
aktionsproduktes 7a 
aus p-Toluidin ev. 
und I-Amido- 4aa 
2, 4-dibrom- 4ba 
anthrachinon 4ca 

R: 4-P-Toluido-I- 2a s. g. 
methylanthra- 7a 
pyridonsulfo
saure(Georgiev.) 

I,S-DioxY-4,8-di
amido-2,6-an
thrachinondi
sulfosaure 

Entsteht aus S-Ni
tro,?)-1,4-di-
amidoanthrachi
non und Epi
chlorhydrin. SuI-
furierung 

Monosulfosaure 
des Triphenyl
rosanllins 

Monosulfosaure 
des Triphenyl·p
rosanilins 

Triphenylroethan
derivat 

Methyldiphenyl
amin und Tetra
athyldiamido
benzophenon 
werden konden
siert und sulfu
riert 

Azofarbstoffe 
SRN: ahnlich 

Nr·423 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

2d 
8 

2a 
7a 

g. 

g. 

3 

3 

m. 

2d 3 
8 

2b 2-3 
mit 

NRc-
acet. 
ev. 
4ca 
7b 

g. W.: blau 
W.: Cr-Beize: 

griinblau 

W.: rotbraun, 
langsam gelb bis 
olive 

W.: Cr-Beize: rot
braun 

g. W.: 3G: blauer, W.: 3G: orange, 
iibrigen blaurot iibrigen orange

rot 

g. W. (nach 2a): 
B: gelbbraun 
SE: olive 

W.: B: griin 
SE: braun 

g. W. : beide entfiirbt W.: beide gelb 

2 W.: 2B: (B) dun- W.: 2B: (B) griin-
kelbraun, dann gelb 

2 

stumpfes Orange 

W.: stumpfes 
Orange 

W.: blaugriin 

g. W.:beidelangsam W.: beide gelb 
hellgelb 

2 

4 W.: BR: griiner 
GN: griiner 
SRN: griin 

3 W.: B: bordeaux 
R:lila 

3 W.: viel roter 

3 W.: rotbraun 

4 W.:3BN:blauvio
lett 

B G: rotviolett, 
iibrige violett 

W.: BR: griin, 
dannhraunstichi
ges Gelb 

GN: schwarz
braun, dann 
braungelb 

5 RN: griin, dann 
ocker 

W.: B: braunrot 
R: braun 

W. : stumpfes Gelb
braun 

W.: rotbraun 

W. : . samtlich rot
Hches Braun 



lIZ Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution 
Reaktionen auf der Faser mit 

lIsSO, 660 Be I HNO. s = 1,4 

III. Amarant (P) 
(C) (J) (DR) 

Naphthionsliure 2a 3 2-3 W.: (P) violett W.: (P) gelber 
..... 2 3, 6-Naph- 7a 
tholdisulfosaure 

tI2. Anilingrau B, 
R. (C) 

Sulfurierte Sprit- 2a W. : stumpfesBlau. W.: olive 
grau nigrosine 7a 

II3. Anthracit
scbwarz B (C) 

I-Naphthylamin- 2b 
3,6-disulfosliure 7b 
..... a-Naphthyla-

2-1 4 W.:stumpfesOlive W.: braungelb 

II4. Anthracyanin 
BL, DL, FL, 
RL 4RL (By) 

min 
..... Diphenyl·m. 
phenylendiamin 

Azofarbstoffe 

I IS. Anthracyanin- Azofarbstoffe 
braun GL, RL. 
(By) 

116. Anthracyanin- Azofarbs"'ff 
grau GL (By) 

II 7. An thracyanin - Azofarbstoffe 
griln BL, 3GL. 
(By) 

II8. Anthracyaliin· Azofarbstoff 
violett 3B. (By) 

II9. Anthrarubin Azofarbstoff 
B (K) 

120. Anthraverdon Azofarbstoffe 
G, 2G (K) 

121. Anthraviol R Azofarbstoff 
(K) 

122. Anthrazurin 
G, B, 3B (K) 

Azofarbstoffe 

g. m. W.:BL:rotbraun 
DL: brliunliches 

Rot 
RL: braun 

2a s.-g. m. W.: GL:gelbbraun 
RL: rotbraun 

W.: BL und DL: 
braungelb 

RL: braun, lang· 
sam gelber 

W.: beide orange 

2a g. m. W.: gelbstichiges W.: stumpfes Gelb 
Braun 

23 s.g. m. W.: beide gelb 

2a g. m. W.: rotbraun 

2a 4-5 4 W.: gelber 

W.: beide olivegelb 

W.: rotbraun 

W .: gelbstichiges 
Rot 

2b 4-5 3-4 W.: beide dunkler W.: beide ocker 
ohne Nuancen-
verlinderung 

2a 4-5 2-3 W.: dunkelblau W.: rotbraun 

W. : slimtllch griln, 
dann schmutzig 
gelbbraun 

W.: slimtlich grtln, 
dann braungelb 

123. Azocarmin G, 
GX. (B) 

Disulfosliure des 2 a 
PhenYlrosindu. 

2 

3 
3B : 

4 
2 W.: GX: dunkel· W.: GX: blaurot 

braun, dann griin 

124. Azocyanin 
GR, SR (K) 

125. Azodunkel· 
blau S (S) 

126. Azoechtblau 
B, BD, BR 
konz. (C) 

127. Azoechtvio· 
lett 2R (C) 

Iins 

lihnlich Nr. 423 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

128. Azoeosin (By) o·Anisidin ..... 
N.W.-Sllure 

5 4-5 W.: beide blau- W.: beide griln, 
griln dann braun

stichiges Gelb 

2a g. g. W.: graublau mit 
rotlichen RIin· 
dern 

2a 3-:-2 2 W.: slimtlich 
stumpfes Orange 

2a 3 2-3 W.: rotbraun 
7a 
2a g. m. W.: fuchsinrot 
7a 

W. : griln, dann 
rotbraun 

W.: B und BD: 
rotbraun, dann 
ocker 

BR konz.: rot· 
braun 

W.: braunrot, 
dann ocker 

W.: orangerot 



Farbstofftabelle. II3 

Farbstoffe 

129. AzofIavin FF, 
RS, 3G extra, 
SGR, 2R, 3R, 
II. (B) 

I Konstitution 

RS: Nitrierungs
produkte von 
Orange 4. 

F. 
V. 

.];Cht
heiten 

Li. IWa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,SO, 66' Be HNOi s = 1,4 

W.: 3G ext.: blau
rot 

2R und RS: klares 
Rotviolett 

W.: 3G ext.: blau
rot, dann gelber 

oR und RS: Vio
lett1Ot, dann 
gelbliches Rot 

'30. Azofuchsin G Sulfanilsiiure-+- 2a g. m. W.: rotviolett W.: orangerot 
(By) Dioxynaphthalin- 7a 

sulfosaure S 

131. Azofuchsin ahnlich Nr. 130 
6B, S, GN ex-
tra (By) 

2a g. z. g. W.: 6B: gelber 
7a 

W.: 6B: stumpfes 
Gelborange 

132. Azogrenadin 
S, L. (By) 

Azetyl-p-pheny- 2a 2 W.:S:wenigVer- W.: S: orange 
anderung lendiamin--+ I· 7a 

133. Azomerino
schwarz 6BE, 
6BN, 3BN, B, 
BN. (C) 

134. Azonavyblau 
B, 3B (C) 

135. Azoorseille 
2B. (C) 

136. Azopatent
schwarz 3BK, 
TK. (K) 

Naphthol-3,6-
disulfosiiure (S) 

L: Kup. Komp.: 
R-SaJz 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

'37. Azorbodin6B, Azofarbstoffe 
2G, 2GN, BB. 6 B = Nr. 267? 
(S) 

138. Azorot A (e) Naphthionsaure 
-+- I-Naphthol-
3,6-disulfosaure 

'39. Azorubin 
(Gr. E.) 

"40. Azosaureblau 
B (S) 

Naphthionsaure 
-+- NW-Saure 

= Nr. 76? 

2 - 3 W.: 6BE: rotvio
lett 

B: r6tlich 
BN: blaugriin 

2-I W.: B: stumpfes 
Bordeaux 

3B; rotliches Vio
lett 

za 2- I 2- 3 W.: braunlich, 
7a dano olivegrtin 

2a g. g. 

za 2-1 2 

2a 2-3 2-3 
7a 

W.: 3BK: rot
stichiges Blau 

TK: blaugriin 

W. : 6B : gelber. 2 G 
und zB: wenig 
Veranderung 

2 GN: blaurot 

W. : dunkelblau, 
dann violett mit 
r6tlichen Ran
dem 

W.: violett 

W.: 6BE und B: 
braunrot 

BN: bordeaux 

W.: beide rot
stichiges Orange 

W.: leuchtendes 
Blaurot 

W.: 3BK: rot 
TK: blaurot 

W.: 6B und 2B: 
orange 

2G und 2GN: 
ebenso 

W.: fuchsinrot, 
dann gelber 

W.: blaurot, dann 
gelber 

2a m. g. W.: wenig Ver- W.: rotbraun 
anderung 

I4I. Azosaure
carmin B (M) 

Azofarbstoffe aus 2a m. g. 
Dioxynaphtha
linsuHosaure 

"42. Azosaurerot L = Nr. 273? 
(S) 

143. Azosaure
schwarz FL (S) 

144. Azosaurevio
lett A2 B, AL. 
(By) 

2a g. 

2a m. 

g. W.: fuchsinrot W.: blaurot, dann 
gelbrot 

g. W.: braun, dann W.: rotbraun,lang-
gelbrot sam roter 

m. W.: A2B: wenig W.: A2B: gelb-
Veranderung orange 

AL: dunkelblau AL: blaurot 

Gnehm- von Mural t, Taschenbuch .•. Auf!. 8 



Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution F. 
V. 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
lIsSO. 66' Be HNO, s = 1,4 

145. Azowalkgelb Azofarbstoffe 
5G, R. (Gr. E.) 

146. Azowalk
orange G, SG, 
3R. (Gr. E.) 

Azofarbstoffe 

147. Azowa1krot Azofarbstoffe 
G, GRL, RR, B. 
(Gr. E.) 

148. Azowollvio1ett Azofarbstoffe 
7R, 4B. (C) 

149. Azurblau V, 
VE, Z. (K) 

ISO. Baumwoll
schaIiach (B) 

151. Benzylblau B, 
S. (J) 

152. Benzylbor
deaux B. (J) 

153. Benzylgriin B 
(J) 

Amidoazobenzol 
-+ 2-Naphthol-
6,8.disulfosaure 

Triphenylmethan
farbstoffe 

Azofarbstoff 

o·Chlorbenzalde· 
hyd wird mit 
Athylbenzylani
linsulfosliure 
kondensiert und 
oxydiert 

2a g. s.g. W.: 5G: rater 
ev. R: braunrot 
4ba 
2a 
ev. 
4ba 

m. s.g. 

2a GRL s.g. 
s.g. 
fibr. 
m. 

W.: G: gelbstichi
ges Rot, dann 
orange 

SG: stumpfes Rot 
3R: blaustichiges 

Rot 

W.: G und B: 
blaurot 

GRL: stumpfes 
Rot 

2R: rotviolett 

7R: 2 W.: beide rotvio-
3-2 lett 

2a 4B: 

2a 3 3-4 W.: samtlichlang-
sam entfiirbt 

oa 3 2-3 W.: blaurot 
7a 

2a I 4 - 3 W.: rotstichiges 
Gelb 

W.: 5G: rater 
R: rotbraun 

W.: G: gelbstichi
ges Rot 

S G: braun rot 
3R: gelbstichiges 

Rot 
samtlich zuletzt 

orange 

W.: G: braunrot 
GRL: orangerot 
RR und B: vio-

lettrot, dann 
gelbstichiges Rot 

W.: 7R: blaurot, 
dann ratorange 

4B: blaurot, dann 
braunrot 

W.: samtlich gelb 

W.: dunkelblau, 
dann miB1ai6iges 
Gelbbraun 

W.: rotstichiges 
Gelb 

2a 4 W.: dunkelblau, W.: Spur gelber 
mit rotlichen 
Randern 

4 W.: gelbgxiin, W.: rotstichiges 
dann rotstichiges Gelb 
Gelb 

154. Benzyl- Azofarbstoffe 2a 3 S-4 W.: beide stump- W.:beidestumpfes 
schwarz B, 4B. fes Blauschwarz Braunrot 

(J) 

155. Benzylviolett Triphenylmethan- 2a 2- I 4 W.: samtlich 
braungelb, zu
letzt stumpfes 
Orange 

W.: samtlich 
braun, dann 
stumpfes Gelb 

SBN: zuietzt griin 

4B, sBN, 6B, farbstoffe 
loB, 5R. (J) 

156. Biebricher 
Patentschwarz 
JBL, E, EST, 
4B, 4AN, 6AN, 
KS, W. (K) 

4AN, 6AN: Disazo- 2 b 
farbstoffe mit 
Clevesaure in 
Mittelstellung u. 
a-Naphthylamin 
in Endstellung 

157. Biebricher Triphenylmethan- oa 
Saureblau B, farbstoffe 
BB. (K) 

158. Biebricher 
Siiurerot B,BB, 
4B, 5B. (K) 

Azofarbstoffe mit 
I,8-Dioxynaph
thalinsulfosiiure 
K 

4 4 W.: JBL: gxiin 
E: violett 
KS: blaugxiin 
W.: griinblau 
4B: graublau 

2 3-4 W.: beide gelb 

3 W.: samtlich 
blauer 

W.: JBL, E, 4B: 
bordeaux 

KS: gelbbraun 
W: braunrot 

W. : beide stumpfes 
Gelb, dann griin 

W.: B: stumpfes 
Gelbrot 

BB und SB: gelber 
4B: blauer 



Farbstofftabelle. II5 

Farbstoffe Konstitution I F. Echt- Reaktionen auf der Faser mit 
V. Lfe\twn... H,SO, 66' Be I HNO. s = r,4 

I59. Biebricher Azofarbstoffe 2a 3-4 2-3 W.: SB: griinlich W.: beide bor-
Saureschwarz ST: violett deaux 
SB, ST. (K) 

160. Biebrich'er. Azofarbstoffe 2a 2 3-4 W.: beide wenig W.: beide langsam 
Siiureviolett Veranderung rotbraun 
2B, 6B. (K) 

r61. Blauschwarz Anilin W.: griin W.: bordeaux 
N. (K) t 

K-Siiure 2b 3-4 3 
t 
p-Nitranilin 

r62. Bordeaux B a·Naphthylamin 2a 3 2 W.: rotviolett W.: Spur gelber 
(M) (A) ..... 2-Naphthol- 7a 

3,6-disulfosaure 

r63. Bordeaux Benzidin ..... 2 Mol. 2a m. m. . .. . .. 
extra (By) 2-Naphthol,B- 7a 

sulfosaure r2a 

r64. Bordeaux G Amidoazotoluol· 2a 3 2 ... . .. 
(M) (By) sulfosaure --+ 7a 

2,6·N aphtholsulfo· 
saure 

r65. Brillant- Alizarinfarbstoff 2a 3 z W. : griinlich, dann W.: olivegrlin, 
an thrazurol G miBfarbiges dann gelber 
(B) Braun 

r66. Brillant- ... za z-3 3-4 W.: leuchtendes W.: orange, Los. 
cannin L konz. Blaurot rotlich 
(B) 

r67. Brillantcoche- m·Xylidin ..... I- 2a 3-4 2-3 W.: 2R: blaurot W.: 2R und 4R: 
nille2R,4R (C) N aphthol-3,6- 7a 4 R: rotliches V io- blauer, dano 

disulfosaure lett stumpfes Orange 

r6B. Brillantcro- .. . za s.g. m . W.: rotviolett W.: dunkelblau, 
ceinMD(Gr.E.) dann miBfarbig 

braunlich 

r69. Brillant- 2-Naphthylamin- 2a m. m. W.: fuchsinrot W.: dunkler, dann 
doppelschar- 6-sulfosaure --+ urspriingliche 
lach 3R. (By) NW-Saure Nuance 

r70. Brillant-kiton- Benzaldehyd-z,4- 2a z 4-5 W.: fleischrot, W. : orange, zuletzt 
rot B (J) disulfosaure wird dann entfarbt roter 

mit 2 Mol. Di· 
athyl·m·amido-
phenol konden-
siert u. oxydiert 

I7r. Brillantlana- Azofarbstoffe 2a 4 2-3 W.: BB: violett- W.: BB: blau-
fuchsin BB, rot stichiges Rot 
GG, SL. (C) GG: blauer, dann GG: gelbrot 

stumpfes Rot 

r72. Brillantnaph- Azofarbstoffe 2a r 2-3 W.: R: dunkelblau W.: siimtlich 
tholblau R, B, B: graublau braunrot 
4B. (C) 4B: blaugriin 

I73. Brillant- Xylidin ..... z-Naph- 2a 3-2 r-z W.: blaurot W.: bordeaux, 
ponceau G (C) thol-3,6·disu!fo- 7a dann stnmpfes 

saure Rotbraun 

I74. Brillant- Anilin- ..... 2-Naph- 2a 3-2 I-2 W.: wenig Ver· W.: wenig Ver-
ponceau GG (C) thol-3,6-disulfo- 7a anderung anderung 

saure 
8* 



II6 Organische Farbsto!!e. 

Farbst~ 

175. BriUant
ponceau R, RR, 
3R, 4R, 6R. (C) 

176. Brillantsaure
blau A (By) 

177. Brillan tsaure
blau V (By) 

178. Brillantsaure
blau B, CB, EG, 
FF. (By) 

179. BriUan tsaure
blau R (K) 

180. Brillan tsaure
cannin B, 2B, 
6B, G, GG. 
(Gr. E.) 

18r. Brillant
suifonrotB,sB, 
loB. (5) 

Konstitution 

Naphthionsaure 
~ z-Naphthol-
6,8-disuHosaure 

A.thylbenzylanilin 
wird mit m-Oxy
benzaldehyd 
kondensiert, sul
furiert und oxy
diert 

= Nr.I76,nurDi
athylanilin an
statt A.thylben
zylanilin 

Triphenylmethan
farbstoffe 

6B: p-Amidoazet
anilid-~ Azetyl
H-saure 

z G: Anilin-~ Aze
tyl-H-saure 

B: Farbstoffe aus 
I-Amido-4-
naphtholsuifo
saurewerdenmit 
Benzolsuifochlo
rid behandelt 

£]~~I v· . heiten 
Reaktionen auf der Faser mit 

. Li. IWa. a.SO, 66' Be RNO, s = 1,4 

za 

za 

2 

z 

m. g. 

W.: R und zR: 
blaurot 

6R: fuchsinrot, 
zuletzt violett 

W.: entfiirbt 

W.: entfarbt 

W.: B: gelb 
CB: helles Lila, 

dann mehr 
braunlich 

W.: miBfarbig, 
dann orange 

3-4 Z-3 W.: B, BB, 6B: 
wenig Verande
rung 

g. g. 

G, GG: dunkler 

W.: B: wenig Ver
anderung 

SB: rotviolett 
loB: heller und 

gelber 

W.: R: blauer, 
dann urspriing
liche Nuance 

zR: blauer, dann 
stumpfes Orange 

6R: fuchsinrot, 
dann gelbrot 

W.: leuch tendes 
Gelb 

W.: leuchtendes 
Gelb 

W.: B: rotliches 
Gelb 

CB: griinliches 
Gelb 

W.: gelb, dann 
griin 

W.: B, BB, 6B: 
ge1bstichiges Rot 

G, GG: gelber 

W.: siimtlich 
orange 

182. Brillanttuch
blau BB, B, R, 
G, IIIF. (K) 

IIIF: H-saure-~ zb 4 W.: B nnd BB: 
rotstichiges Blau 

R: griin, dann rot
lich 

W.: BB: gelbolive, 
langsam gelber 

B und R: gelb
stichiges Brann, 
dann olive 

Tolyl-I,8-naph- 7b 
thylaminsulfo-
saure 

183. BriUantwalk- Triphenylmethan-
blau B, FF, FG farbstoffe 
(C) 

184. Brillantwalk- Azofarbstoffe 
orange G, GR 
(C) 

185. Brillantwalk
rot G, R., B (C) 

186. Brillantwoll
blau B extra, 
FFR extra, G 
extra (By) 

Azofarbstoffe 

B: ahnlich Echt
saureblau B (By) 

zb 2-1 
7b 

1-2 

m. 

4 

g. 

W.: B und FF: W.: B und FF: 
griingelb, dann gelb 
gelb 

W.: beide blaurot W.: beide zuerst 

W.: samtlich 
fuchsinrot 

W.: B extra: rot
braun 

G extra: rotvio
lett, dann braun
rot 

blaurot, zuletzt 
G: gelber 
GR: orange 

W.: samtlich 
braunviolett, 
dann rotorange 

W.: B extra: 
braun, dann griin 

G extra: braun, 
dann olivegriin 



Farbstofftabelle. IIJ 

Farbstoffe Konsti tu tion F. 
V. 

gcht
heiten 

Li. IWa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,SO. 66' Be I HNO. s = 1,4 

IB7. Brun acide J 2 Mol. Sulfanil- 2a W.: blaurot W.: dunklesBraun
rot, dann stump
fes Gelb 

(P) saure--+a-Naph-
thol 

IBB. Carbazolwoll- Azofarbstoff 
griin S (C) 

IB9. Chinagelb B Azofarbstoff 
(C) 

190. Chinolingelb 
extra, 0, was
serloslich (A) 
(B) (By) (S) (J) 
(M) (G) 

191. Chloramin
echtrot F (S) 

192. Chloraminrot 
B, 3B. (S) 

193. Chromazonrot 
A. (G) 

194. Chrysoin (G) 
(DH) (J) (P) 

195. Chrysolin (G) 

196. Citron R, R 
konz. (K) 

a-Methylchinolin 
wird mit Phthal
saureanhydrid 
kondensiert und 
sulfuriert 

Azofarbstoffe 

p-Amidobenzalde
hyd- -+ Chromo
tropsaure 

Sulfanilsaure, 
-+ Resorzin 

197. CroceinAZ(C) Amidoazobenzol 
-+ I-Naphthol-
3,6-disulfosiiure 

I9B. Crocein G65 
(Gr. E.) 

'99. Croceinorange R.: Toluidin-+ 
G, R. (By) 2,6-Naphtholsul-

200. Croceinschar
lach 3BX (K) 
(By) 

201. Croceinschar
lach 3B. (K) 
(By) (t.M.) 

202. Cyanantrol 
G, 3G, BGA, 
BA, RA, RT, 
RB, R. (B) 

fosaure 

N aphthionsaure 
...... z,B-Naphthol
sulfosaure 

Amidoazobenzol
sulfosa ure .... :2-
Naphthol-B-sul
fosaure 

G und R: Methyl
an thrachinonde
rivate 

2a 
7a 

I 2-3 W.: entfiirbt 

2a 3-2 I W.: roter 
7a 

3-2 3-4 W.: (B) roter 

W.: gelbstichiges 
Orange 

W.: Spur roter 

W. : (B) wenig Ver
anderung 

2b g. 
mit 

NH.
azet. 

g. W.: violett, lang- W.: braunstichiges 

2b g. 
mit 

NH.
azet. 

g. 

3 

sam mi6farbig Orange 
braunlich 

W.: B: rotviolett 
3B: leuchtendes 

Violett, Liisung 
rotlich 

W.: viel blauer 

W.: B: dunkles 
rotliches Violett, 
dann gelbstichi
ges Rot 

3B: braunliches 
Rot, dann orange 

W.: blauer 

2a 2-3 3-4 W_: unverandert W.: unverandert 
7a 

4 

4 

2 W.: braunrot 

2 W.: R konz. 
briiunlich, dann 
violett 

2-3 W.: blauviolett 

W. : braunstichiges 
Bordeaux, dann 
stumpfes Gelb 

W.: R konz. : fuch
sinrot, dann gelb
rot 

W. : griinstichiges 
Blau 

2a z. g. z. g. W.: violettrot W.: braunrot, 
dann gelber 

za 3-42-3 W.: G: last un- W.: G: orangerot 
7a verandert 

3-4 W.:purpur 

4-5 3-4 W.: dunkelblau 

2a RB: 
7a 5-4 
ev. BGA 
4ba 3-4 

W.: (nach za) 
3G: gelber, zu
letzt fastentfarbt 

RB und R: stump
fes VioleH 

W.: gelb 

W.: dunkelblau, 
dann braungelb 

W.: 3G: gelb
braun, dann oli
vegriin 

RB und R; gelb
brauIj 



II8 Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution F. 
V. 

Echt
heiten 

Li.IWa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
lIsSO, 66° Be RNO. s = 1,4 

203. Cyananthrol
grau G. (B) 

2a 3-2 2-3 W.: rotbraun W. :rotbraun,dann 
gelber 

204. Cyanin B, BS. 
(M) 

205. Cyanol FF, 
extra, AB, BSB, 
C, BB, GG. (C) 

206. Cyanolecht
griin G, GG. (C) 

207. Cyanolgrau 
KW. (C) 

208. CyanoIgriin B, 
S, 6G. (C) 

B: Patentblau 2a 
wird mit Chrom- 7a 
saure oxydiert 

FF: Sulfurierung 2a 
des Konden- 7a 
sationsproduktes 
von m-Oxyben
zaldebyd mit 
2 Mol. Mono
athyl-o-toluidin 
und Oxydation 

Triphenylmethan
farbstofte 

B: Sulfosaure des 
Kondensations
produktes von 
Tetramethyl
diamidobenzo
phenonchlorid 
mit /I-Naphthol 

2a 

20g. CyanoImarine- TriphenyImeth.n-
blau KR. (C) farbstoff 

210. Cyanolseiden
blau B. (C) 

2II. Doppelpon
ceau 4R (By) 

a-Naphthylamin 
-+ I-Naphthol-s
sulfosaure 

3 

2 

2 

2 

m. 
g. 

3 W.: grUn, dimn W.: B: gelb mit 
schmutzig gelb griinem Rand 

2-3 W.: FF, AB, ex- W.: FF, AB, ex
tra: samtlich ent- tra: samtlich gelb 
fiirbt 

2 

2 

W.: gelber, dann 
entfiirbt 

W.: olivegriin 

W.: stumpfes 
Gelb, dann fast 
enWirbt 

W.: beide rot
sticbiges Gelb, 
dann brauner 

W.: braunrot 

W.: stumpfes 
Gelbbraun, 

B: zuletzt olive
griin 

2-3 W.:miBfarbig,zu- W.: braunliches 
letzt entfiirbt Gelb,danngriiner 

3 W. : miBfarbig, zu- W.: braungelb 
letzt rotbraun 

m. 

212. Echtbraun N Naphthionsaure 2a 3-4 3 W.: bordeaux W.: stumpfes 
Orange (B) -+ a-Naphthol 7a 

213. Echtgelb extra Amidoazobenzol- 2a 3 2 W.: roter W.: blaurot, dann 
gelb (B) (By) disulfosaure (Ge- 7a 

miscbe) . 

214. Echtgelb Y 
(B) -R (K) 

215. Echtgelb ex
tra. (J) 

216. Ecbtgriin, ex
tra, bliiulich, 
extra blaulich, 
CR, W. (By) 

217. Echtjasmin. G 
konz. (G) 

Amidoazotoluol
sulfosiiuren 

m-Nitrobenzalde
hyd wird mit 
2 Mol. Dimethyl
anilin konden
siert, reduziert, 
benzyliert, sulfu
riert, oxydiert 

3 - 2 2 W.: gelbsticbiges 
Braun 

3 4 - 5 W.: rotstichiges 
Orange 

m. m. W.: extra, extra 
bliiulicb 
CR: gelb 

W.: rotbraun, 
dann gelb 

W.: rot braun, zu
letzt gelb 

W.: extra und CR: 
gelb, extra bJau
lich: grUnstichi
ges Gelb, dann 
griin 

4 3-4 W.: braun, dann W.: rotviolett, 
bordeaux dann gelbbraoo 

und gelb 



Farbstofftabelle. 

Farbstoffe 

218. Eehtliehtgelb 
G, GG, 3G,. 
E3G ,GGN_ 
(By) 

Konstitution 

Anilin-+I-p-Sulfo
phenyl-3-me-
thyl-5-pyrazolon 

219. Eehtliehtgriin Triphenyimethan-
(By) farbstoff 

220. Eehtlieht- Anilin-+2-Naph-
orange G. (By) thol-6,8-disulfo-

saure 

221. Eehtmarine- Azofarbstoffe 
blau B, G. (C) 

222. Ecbtmarine
blau C neu, 
spezial. (J) 

223. Eehtponeeau 
B, G, GGN. (B) 

B, G: Amidoazo
benzoldisulfosaure 
-+ /I-Naphthol 

F. 
V. 

2a 
7a 

Echt-

Lfe\twa. 
Reaktionen auf der Faser mit 

H,SO, 66' Be I HNO. s = 1,4 

4 2-3 W.: samtlieh un- W.: samtlieh un-
vedindert verandert 

2a m. m. W.: gelb 
7a 

W_: gelb 

2a 3-4 2 W.: brauner W.: unverandert 
7a 

za 

2a 

2a 

3 2 - 3 W.: beide bor- W. : beide braunrot 
deaux 

W.:Cneu:stump- W.: C neu: rot-
fes Violettbraun braun 

224. Ecbtponeeau Azofarbstoff 2a g. m. W.: violett W.: blaurot, dann 
orangerot L. (By) 

225. EehtrotE(By) Naphthionsaure 2a 2 W.:dunkelpurpur W.: gelb mit 
stumpfem sehar
laeh. Rand 

(B) (K) (Gr. E.) -+ 2,6-Naphthol- 7a 
sulfosaure 

226. Eehtrot A (A) 
(By) (L) (K) 
(Gr. E.) (t. M.) 

227. Eehtsaureblau 
B, B extra (By) 

228. Eehtsaureblau 
A, BA, V. (Gr. 
E.) 

229. Eehtsaure
eoehenille L. 
(By) 

Naphthionsaure 
-+ /I-Naphthol 

Tetramethyl
diamidobenzhy
dro 1 wird mit 
I-Naphthylamin-
2~sulfosaurekon
densiert u. oxy
diert 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

230. Eehtsaure- Azofarbstoffe 
eyanin GR, 5R 
(By) 

231. Eehtsaure- Sulfosauren des 
eosin G. (M) Rhodamins 

232. Eehtsaure- Sulfosaure des 
fuchsin G, G Rhodamins 
konz. (M) 

233. Eehtsauregelb Pyrazolonfarb-
TL, 3G. (C) stoffe 

234. Eehtsauregelb Azofarbstoffe 
G, R. (K) 

za 2 - 3 2 - 3 W.: rotviolett W.: dunklesBraun-
7a violett, dann 

gelbstichiges Rot 

2a m. g. W.: B: hellbraun W.: B: gelbgriin 
7a 

2a m. 
A, 
BA: 
ev. 
4ba 

za g. 
7a 

za 
7a 

za 

m. 

m. W.: samtlieh gel- W.: samtlieh gelb 
ber, dann ent-
farbt 

g. W.: blaurot 

m. W. : G R: rotbraun 
5R: violettbraun, 

dann rotbraun 

z- 3 W.: hellgelb 

W.: blauer, dann 
braunliehes Rot 

W.: beide rotbraun 
dann gelber 

GR: zuletzt olive 

W.: hellgelb 

2a m. m. 

2a 5-4 2-3 W.: beide Spur W.: beide Spur 
7a roter roter 

2b 3-44-5 W.:G:Spurbrau- W.: G: griiner 
ner R: unverandert 

R: unverandert 



120 Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution 

235. Echtsaure- Triphenylmethan' 
griin BN. (C) farbstoft 

236. Echtsaure· TriphenyImethan-
griin CR, 6B, farbstoffe 
BB, LB, extra 
blaulich (Gr.E.) 

237. Echtsaure- Azofarbstoffe 
marineblau 
HBB, HBT, 
HRR. (B) 

238. Echtsaure
marineblau 
BLN, RLN, 
GRL konz. (J) 

239. Echtsaure
orange G. (K) 

240. Echtsaurerot 
B, G, 3G. (K) 

241. Echtsaure
violett B. (M) 
Violamin B (M) 

242. Echtsaure· 
violettA2R.(M) 
Violamin R.(M) 

243. Echtsaure
violett lOB. 
(By) 

244. Echtsulfon· 
schwarz F, FB. 
(S) 

245. Echttiefblau 
B, R. (G) 

246. EchtwoJJblau 
GL, BL.(GI.E.) 

247. Echtwoll· 
braun T.(Gr.E.) 

Sulfurieren des 
Reaktionspro
duktes von Ani
lin mit Fluores· 
ceinchlodd 

= Nr. 24I, nur 0-
Toluidin anstatt 
Anilin 

Tetramethyl· 
diamidobenzhy
drol wird mit 
Athylhenzylani
lindisulfosaure 
kondensiert und 
oxydiert 

Naphthionsaure4 
H ·saure 4 fl· 
Naphthol 

~clit-
F. heiten 
V. Li.IWa. 

2a 2-1 2 

2a LB: m. 
g. 

iibI. 
m. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H.SO. 66' Be RNO, s = 1,4 

W.: gelbgrun, 
dann entfarbt 

W.: CR, LB, extra 
bI.: gelb 

6B, BB: braun· 
orange 

W.: HRR: braun
rot 

iibrige: rotbraun 

W.: gelborange 

W.: CR: rotstichi
ges Gelb 

6B, BB: gelbbraun 
LB, extra blaulich: 

gelb, extra blau
lich: zuletzt griin 

W.: HBB: gelb-
braun 

iibrige: rotbraun 

3 3 W.: BLN, RLN: W.: samtIich rot-
braunrot braun 

.b 

2b 

GRL: stumpfes 
Orange 

W.: wenig Ver
anderung 

W.: samtIich fuch
siorot 

W.; roter 

W.: samtlich bJau
rot, dann braun
rot 

3 W. : lebhaft schar- W.: lebhaft schar-
lach lach 

W.: rot W.: stumpfes 
Scharlach 

m. m. W. : griin, dann W.: gelb, dann 
stumpfes Hell- griin 
gelb 

2a g. g. W.: F: violett- W.: F: braun, 
braun dann rotbraun 

za 1-2 1-2 W.: beide bor
deaux 

2a s. g. z. g. W.: beide gelb
ev. stichiges Griin 

4ba 

2b z. g. g. W.: rotbraun 
mit 

NH,· 
azet. 

W.: beide rot
braun, dano 
braun 

W.: beide blau· 
griin 

LOs.: rotstich.Blan 

W.: gelbbraun, 
dann orange 

248. EchtwoJJgelb 
GT, GL, 2GL, 
3GL. (K) 

Azolarbstoffe 2a 4-52-3 W.: GL: Spur W.: GL: Spur 
roter roter 

Ubrig.: unverand. ubrig.: unverand. 

'49. Echtwollgriin 
CB. (K) 

Triphenylmethan· 2a 
farbstoft 

3 3-4 W.: langsam gelb· 
orange 

W.: braunliches 
Gelb, dann olive 
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Farbstofte 

250. Echtwoll
violett 3RL. (K) 

251. Echtwoll
violett B. 
(Gr. E.) 

252. Elacidschwarz. 
3BK,TK, TKL 
(Gr. E.) 

Konstitution 

253. Eosin GGF(C) Tetrabromfluores-
cein 

F. 
V. 

Eeht
heiten 

Li. IWa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H2SO, 66' Be I HNO, s = 1,4 

2a 3 - 4 3 W. : gelbstiehiges W.: Spur blauer 
Rot 

2a g. 
ev. 
4ba 
2a 

2e 
7b 

g. 

g. W.: gIiin W.: rotviolett, 
dann gIiin 

m. W.: 3BK: blau- W.: samtlieb bor-
grau, deaux 

Uhrig: blaugrUn 

3 - 4 W:: orangegelb W.: gelb 

254. Eosin sprit- Athyliertes Eosin 7b 1 
laslich (M) 

255. Eosinschar
lach B (C) 

Dini trodibrom
fluorescein 

256. Erioazurin B. = Nr. 76? 
(G) 

2C 1-2 3-4 

2a 2-3 1 W.: rater W.: rotbraun 

257. Erioblau N, N: Tripbenylme- 2a 
DE, DEW, H, thanfarbstoff 

3 1-2 W.: BN: Spur W.: BN: rotbraun 
grftner 

BN. (G) 

258. Eriocarmin 
BB. (G) 

259. Eriochlorin A, 
B, BB, GB, 
EGB, L, PS, 
WS. (G) 

260. Eriocyanin A, 
LM, R, B. (G) 

261. Erioechtblau 
SWR. (G) 

Azofarbstoff 

Triphenylmethan
farbstoffe 

A: Tetramethyldi
amidobenzhy
drolsulfosaure 
wird mit Diben
zylanilinsulfo
saure konden
siert u. ox y9.iert 

Azofarbstoff 

262. Erioecht- Azofarbstoff 
brillantblau3R. 
(G) 

263. Erioecht
fuchsin BL 
konz. (G) 

Azofarbstoff 

264. Erioecht· Azofarbstoffe 
purpur A, SB. 
(G) 

265. Erioecht- Azofarbstoffe 
violett RMS 
konz. 
BMS konz. (G) 

266. Erioflavin G 
konz., R konz., 
3G konz. (G) 

R: p-Toluidin
sulfosaure-+-p
Chlor-m-sulfo
phenylmetbyl
pyrazolon 

2a 

2a 
7a 

2b 

2 W.: Spur blauer W.: gelbstichiges 
Rot 

2-3 2-3 

4 

W.: A: farb
schwacher, zu
letzt ratlieh 

GB: sehwaches 
Gelb 

W.: A und GB: 
gelb 

W.: A, B, R: ent· W.: A, B, R: gelb 
farbt R: zuletzt gIiin 

W.: blaugrUn W.: gelbbraun 

2b 4-5 4 W.: blaugIiin W.: ocker 

2a 4 3 - 4 W.: gelbstichiges W.: gelbstichiges 
Rot Rot 

2b 4-5 4 W.: 5B: grUnblau W.: SB: ocker 
A: violett A: gelb 

2a 4 1-2 W.: RMS: rot- W.: RMS: blau-
braun rot 

BMS: stumpfcs BMS: bordeaux 
Braunrot 

W.: 3G: fast un- W.: 3G: fast un-
verandert verandert 

R: desgleichen R: desgleichen 
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Farbstoffe Konstitution 

267. Eriofloxin BB, 6B: p-Amidoacet-
6B, GG. (G) anilid -+ Acetyl

H-saure (aIk.) 

268. Erioglaucin A, 
B,BB, G,extra, 
supra, X, L, 
3L, V, CS, HV, 
J supen., VII, 
RB, FF. (G) 

269 Eriogrenadin 
B. (G) 

270. Eriogriin 
extra. (G) 

271. Eriomarine
blau B neu, S 
neu, CYI, 
PMLS, PK, VB, 
VBA. (G) 

272. Erioreinblau. 
(G) 

273. Eriorubin B 
supra, BB, G,. 
R. (G) 

274. Eriosolidgelb 
R. (G) 

275. Erioviolett B, 
RL. (G) 

276. Erythrin 7B. 
(B) 

277. Erythrin P. 
(B) 

278. Erythrosin 
extra gelblich. 
(B) 

279. Fluorescein 
(C) (DH) (L) 
(P) Uranin. (B) 
(A) (M) 

A: Benzaldehyd
o-sulfosaure wird 
mitAthylbenzyl
anilinsulfosaure, 
kondensiert und 
oxydiert 

Azofarbstoff 

Kondensation von 
Tetraalkyldiami

dobenzhydrol 
mit Naphthalin
dis. u. Oxydation 

Azofarbstoffe 

G: p-Amidoacet
anilid-+1-Naph
thol-3,6-disulfo
saure 

Azofarbstoff 

RL: p-Nitranilin
sulfosaure- -+ y
saure 

B: = Nr. 4M? 
Amidoazotoluol

sulfosiiure-+2,8-
Naphtholsulfo
saure 

Amidoazobenzol
-+ 2-Naphthol-
3,6, 8-trisulfo
saure 

Dijodfluorescein 

VerschmeIzen von 
Phthalsliurean
hydrid mit Re
sorzin 

F. 
V. 

Echt· 
heiten 

Li."IWa. 

:: I.:L 
7a 2 I 3 

3 

Reaktionen auf der Faser mit 
:a.SO. 66' Be HNO. s = 1,4 

w.: siimtIich Spur W.: siimtlich gel-
brauner ber 

W.: A, extra, W.: A, extra, 
supra: gelber und supra: gelb 

entfarbt 

W.: wenig Veriin- W.: briiunlich 
derung 

W. : gelb, fast ent- W.: gelb, langsam 
farbt roter 

W.: B neu: wenig 
Veranderung 

PK: stumpfes 
Braunrot 

CYI: gelbstichiges 
Braun 

W.: B neu: gelb
stichiges Rot 

PK: orange 
CYI: rotbraun, 

dann gelber 

W.: grau, dann W.: rotliches Gelb 
stumpfes Braun- dann griin 
gelb 

2a G,R: 2-3 W.: BB: violett W.: BB: gelb 
3-2 G, R: blauer G: braunrot 
B R: gelber 

sup. 
4 

2a 5 2 - 3 W.: unveriindert W.: Spur roter 

2a B: 2 2-I W.: B: griiner 

2C 
7b 

RL: RL: braunrot 
3-4 

4 3 W.: dunkelblau 

W.: griingelb 

W.: B: rotbraun 
RL: stumpfes 

Braun 

W_: schwiirzlich, 
dann braungelb 

W.: wenig Veran
derung 

280. Formylblau 
B.(C) 

Triphenylmethan- 2b 4 W.: olivegriin, 
dann gelb 

w.: gelb 
derivat 7b 
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Farbstofte 

28I. Formylviolett 
S4B, 5BN. (C) 

282'. Fuchsin S, 
SN, ST. (B) 

283. Gelb WR. (J) 

284. Grenadin SR, 
SB. (G) 

285. Hutschwarz 
BB, MC, FC, 
KAP, H extra. 
(C) 

286. Hutschwarz 
BF extra. (By) 

.87. Indigoblau N, 
SGN. (C) 

Konstitution 

Diiithyidibenzyl
diamidobenzhy
droldisulfosaure 
wir.1 mit Diathyl
anilin konden
siert u. oxydiert 

Gemische von Di
und Trisulfosau
ren des Fuchsins 

Orange IV wird 
sulfuriert 

F. 
V. 

EClit
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO. 66' Be I HNO. s = I,4 

2a 

2a 2-3 

.b BB 
und 
FC: 

3 
ubr. 

2 

• a m • 

5 W.: miBfarbig, W.: braunstich. 
dann stumpfes Ge1b 
Gelb 

I W.: S: rotbraun, W.: miBfarbig, 
dann gelbbaun dann griin, zu

letzt gelb 

• W.: beide wenig 
Veranderung 

W.: BB: stumpfe. 
Graublau 

Hex t. : desgleichen 

m. W.: blau 

2-1 W.: N: gelblich 
und entfarbt 

SGN: rotliches 
Gelb 

W.: leuchtendes 
Violett, dann 
miBfarbig 

W.: beide braun
violett 

W.: BB und H 
ext.: stumpfes 
Braunrot 

W.: rotbraun 

W.: N: gelbgriin 
SGN: griinliches 

Gelb 

288. Indigocarmin. Indigodisulfosau- 2a z. g. m. W.: (P) roUicher W.: (P) gelb 
(B) (P) res Na. 

289. IndomarinBL, 
R'L. (K) 

.a 3 3-4 W.: wenig Veran- W.: beide rotvio-
derung lett, dann stump

fes Braunrot 

290. Indulin NN 
(B) 

Sulfurierte Inclu- 2a 1-2 1-' W.: roter 
linmarken 

W.: dunkelviolett 

29I. lsolanblau 
3FL, BL, RL. 
(Gr. E.) 

292. Karbinolecht
griin G, 8B. 
(Gr. E.) 

293. Kaschmirblau Azofarbstoff 
TG extra. (By) 

294. Kaschmirgriin Azofarbstoff 
B. (By) 

295. Kaschmir- Azofarbstoffe 
schwarz 3BN, 
V, TN. (By) 

2a g. m. W.: 3FL: griin, 
dann stumpfes 
Gelb 

BL, RL: braunrot 

W.: 3FL: gelb
stichiges Griin 

BL, RL: braun 

2a m. z.g. W.:langsament- W.:beiderot
ev. farbt stichiges Gelb 
4ba 

m. m. 

m. g. 

g. m. 

W.: griinblau 

W.: wenig Veran
derung 

W.: 3BN, TN: rot
violett 

V: blauviolett, 
dann rater 

W.: blaurot 

W.: braunliches 
Rot, dann gelbe r 

W.: 3GN, 
TN: blaurot 
V: braunrot 

296. Kitonblau N. Triphenylmethan- 2a I 4- 5 W.: e.ntfarbt W. : griin, dann 
gelb (J) farbstoff 

297. Kitonbraun R. 
(J) 

98. Kitonechtblau 
V. (J) 

2a 

•. a 

3 4 W.: violett 

• 4-5 W.: entfarbt 

W.: braunrot 

W. : griin, dann 
gelb 
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Farbstoffe Konstitution F. 
V. 

Eent- Reaktionen auf der Faser mit 
heiten 

L,' I Wa H,SO, 66' Be I HNO, s = 1,4 
==========~========~:===~:~~~'~~',:=~~=====*.====~==== 

299. Kitoneehtge1b Azofarbstoffe 
3G, R. (J) 

2a 4- 5 4 W.: beide unver- W.: unverandert 
andert 

300. Kitonecht
griin V. (J) 

za 2 4-5 W.: gelb W.: roUiehes Gelb 

30r. Kitonecht- Azofarbstoffe 2a 4 4 W.: wenig Veran- W.: wenig Veran-
orange G, RR. derung derung 
(J) 

302. Kitonechtrot Azofarbstoffe 
R, RL. (J) 

303. Kitonecht- Triphenylmethan-
violett roB. (J) farbstoff 

4 W.: rotviolett 

W.: griiner und 
entfarbt 

304. Kitongelb G, Azofarbstoffe 
GG, S, SR. (J) 

2a S, 4 W.: G: entfiirbt 
S : wenig Verande

rung 

305. Kitongriin N. Triphenylmethan· za 
(J) farbstoff 

SR: 
3 

G, 
GG: 
2-1 

4 W.: entflirbt 

W.: blauer 

W. : griin, dann 
gelb, zuletzt griin 

W.: G: entfiirbt 
S: wenig Verande

rung 

W.: gelb 

306. Kitonrot 6B, Azofarbstoffe 
G, S. (J) 

4 W. : samtlieh Spur W.: samtlieh gel-

307. Kitonviolett 
I2B. (]) 

30B. Kresol
schwarzmarken 
(Gr. E.) 

309. Kresol
schwarzgriin D. 
(Gr. E.) 

310. Kristall-
ponceau 6R. 
(A) (L) (B) 

3 II _ Lanacarbon 
GRS. (K) 

312. Lanacylblau 
BB, R, KS, 
BN, RN. (C) 

313. Lanacyl
marineblau B. 

3'4. Lanafusean 
G, B, R, V. (K) 

315. Lanasolbraun 
RR. (J) 

316. Lanasolgelb 
. G.(J) 

gelber ber 

Triphenylmethan- 2a 2 - I 4 W.: millfarbig, W.: gelb 
farbstoff dann stumpfes 

Gelb 

Azofarbstoffe 2a samtlich] 
g. m. 

W.: 3G: blaugriin 
PT: blaugrau 
KT: violett 

2b g. g. W.: griin 

a-Naphthylamin- 2a 

-+ 2-Naphthol- 7"-
6,B-disulfosaure 

Azofarbstoff 2 b 

BB: H-saure-+1,5- 2b 
Amidonaphthol 7b 

2a 

3 2 ••• 

4 3 W. : griin mit 
braunliehem 
Rand 

R, 3-2 W.: BB, R, RN: 
KS: griinlich 

2 BN: unverandert 
iibr. KS: millfarbig, 

3 Losung: rotlieh 

2 2 - 3 W.: griinliehes 
Dunkelblau 

W.: G und B: rot
liehes Orange, 
dann gelber 

R: stumpfes Rot 
V: rotviolett 

2a 4-5 W.: bordeaux 

W.: 3G: bordeaux 
PT: dunkelbraun 
KT: rot braun 

W.: blaurot. 

W.: bordeaux 

W.: BB, R, KS: 
gelbstichiges 
Braun 

BN, RN: gelbolive 

W. : braunstiehiges 
Bordeaux 

W.: G und B: rot
liches Orange, 
dann gelber 

R: braunrot 
V: fuehsinrot,dann 

violett 

W.: gelbstichiges 

2a 4 5 W.: braunorange W.: orange 
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Farbstoffe Konstitution F. .E,?ht- Reaktionen auf der Faser mit 
v. heiten 

H"SO, 66° Be HNO.s = 1,4 U. Wa. 

317. Lanasolgriin ... 2a 5-4 5 W.: B: blaurot W.: B: Spur gelber 
B, G. (J) G: millfarbiges G: rotbraun, dann 

Orange gelb 
318. Lanasal· .. . 2B g. g . W.: griiner W.: braunJiches 

marineblau B, Gelb 
G. (J) 

319. t.anasalorange ... 2B 5 5 W.: G: rotstichi· W.: G: gelb 
G, RR. (J) ges Gelb RR: braunstichi· 

RR: gelber ges Gelb 

320. Lana.olrot G. 
(J) 

.. 2B 5 3 W.: gelber W.: orange, dann 
gelb 

32 I. Lanasolviolett .. 2a 4~3 4-5 W. : B: griinstichi· W.: B: gelbbraun 
B, R. (J) ges Blau R: stumpfes 

R: dunkelblau Braungelb 

322. Lanaviol RR, Azofarbstoffe 2a 3-4 4 W. : RR: stumpfes W.: RR und R: 
R, B. (K) 7a Orange bliiuliches Rot 

R: braunJiches B: gelbrot, dann 
Bordeaux orange 

B: rotviolett 

323. Lanazurin Azofarbstoffe 2a 4 3-4 W. : siimtJich mill· W.: WE: orange, 
WE, GWE, farbiges Orange- dann ocker 
RWE. (K) braun GWE: stumpfes 

Orange, dann 
brauD und olive 

RWE: rotbraun 

324. Lanazurin KB, ... 2a 3-4 3 W.: beide gelb· W.: KB: blaurot 
K2R. (C) 7" stichiges Rot K2R: gelber 

32;. Uchtgriin SF Sulfurierung des 2' 2-1 1-' W.: gelbgriin, W.: stumpfes 
gplblich (8) Kondo'!DsatiClns- 7" dann gelborange Orange 

produktes von 
Bp.rzaldehyd mit 
BenzyHitnylaoi· 
lin u. Oxydation 

3 26. Marineblau 
VV. (5) 

... 2a z.~. g. W.: griiner W.: rotbraun 

3 27. Martiusgelb Na·Salz des 2,4· 2b m. .. . . .. 
(A) Dinitro·I-naph· 7b 

thols 
28. Metanilgelb, Metanilsliure ... Di· 2a 1-2 I W.: (C) braun, W.: (C) fuchsinrot 

extra. (By) (A) phenylamin 7a dann violet t dann gelbrot 
(K) (DH) (G) 
(S) (Gr. E.) (C) 

29. Methylwasser· Sulfuriertes Tri- 2a 2-3 1-2 ... . .. 
blau (B) phenyl-p·rosani· 7a 

lin 

30. Naphthalin· Azofarbstoffe 2a m. B· . .. . .. 
blau B, B ex· Mark 
tra. LR, DL. s. g. 
(M) 

3 31. Naphthalin· 4B: Metanilsaure· 2a g. g. W.: 4B: griin· W. : 4B: gelbbraun 
saureschwarz ... Clevesaure· ... a· 7a stichiges Blau 
4B, 21 455. (By) Naphthylamin 

3 32. Naphtholblau 
G. (C) 

Azofarbstoff .b 
7b 

1-2 2-3 W.: griin W. : blaugriin,dann 
bordeaux 
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Farbstoffe 

333. Naphtholgelb 
S. (B) (A) (M) 
(C) (By) (J) 

334. Naphtholgriin 
B. (C) 

335. Naphthol
schwarz B. (C) 

336. Naphthol
schwarz 6B (C) 
3B, SG, P 

337. Naphthol
schwarzgriin G (C) 

338. Naphthyl
aminblau
schwarz B, 5B. 
(C) 

339. Naphthyl
amingriinT. (By) 

340. Naphthyl
aminschwarz
marken. (C) 

34I. Naphthyl
blauschwarz N. 

(C) 

342. NeolanblauB, 
G, GG. (J)0) 

43. Neolangelb G, 
R. (J) 

44. NeolangrauB. 
(J) 

345. NeolangriinB. 
(J) 

46. Neolanmarine
blau R, GG. (J) 

47. Neolanrot B. 
R. (J) 

348. Neolanviolett 
R.(J) 

Organische Farbstoffe. 

Konstitution F. 
V. 

2J4~DinitrOaI" 2a 
naphthol-7-sul- 7a 
fosaure 

Fe-salz des I-Ni· 2a 
troSQ-z-naph- 7a') 
thol-6-su)fosau-
ren Na 

z-Naphthylamin-
6,8-disu)fosaure
-+a-Naphthyl
amin --+ R -salz 

6B: I-Naphthyl
amin-4,6-disulfo· 
saure-+a-Naph

thylamin--+R-salz 

Azofarbstoff 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

2a 

2b 
7b 
za 

D: I-Naphthyl- 2b 
amin-3,6-disu)fo· 7b 
saure--+a·Naph
thylamin--+a
Naphthylamin 

I-Naphthylamin- 2b 
4,6-disu)fosaure- ev. 
-+a-Naphthyl- .) 
amin-+ Amido
naphthoHithyl-
ather 

za 

za 

2a 

za 

Rcht
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO, 66° Be I HNO, s = I,4 

W.: heller W.: heller 

W.: gelber, zuletzt W.: stumpfes 
braungelb Orange 

4 2-3 W.: blaugriin W.: bordeaux 

4 2 - 3 W.: samtlich blau· W.: samtlieh bor· 
griin deaux 

3 W.: graublau W.: rotlich Braun, 
dann bordeaux 

Z-3 Z-3 W.: B: graublau W.: B und 5B: 
5B: rotviolett bordeaux 

m. g. W.: rotstichiges W.: braun, laEg-
Blau sam roter 

samtlich W.: 6B: violett 
ca.: D: dunkelblau 

z 2-3 S: blaugriin 

4 2-3 W.: (mit CuSO, 
nachb.) graublau 

s.g. s.g. W.: G: griin 
B: Spur griiner 

s. g. s. g. W.: G: orange 
R: bordeaux 

s.g'l s.g. W.: olive 

s.g. s.g. W.: bordeaux 

s.g. s.g. W.: R: griinlich, 
dann rotlich 

GG: rotviolett 

s. g. s. g. W.: B: gelber 

I 
R: gelb 

s. g., s.g. W.: miBfarbig 

W.: 6B: gelbliches 
Bordeaux 

D: gelbbraun 
S: griinlich. dann 

blaurot 

W.: gelbbraun 

W.: G: braun 
B: olive 

W.: G: orange 
R: bordeaux 

W.: ocker 

W.: olive 

W.: R: braunlich, 
dann r5t1ich 

GG: miBfarbig 
braunlichblau 

W. : B: rotstichiges 
Gelb 

R: gelber. zuletzt 
orange 

W.: braunlicher 

') Zusatz von Weinsaure. - 0) CuSO,-nachbehandlung. - ') Zum Farben der Neolan
farbstoffe siehe auch: J. Soc. of Dyers and Col. Augustheft "924. Nr. 8, S. 256. 
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Konstitution F. Echt· Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe V. heiten 

HoSO. 660 Be HNOos = I,4 Li. Wa. 

349. Neotolyl- .. . 2b 
schwarzmarken 

m. s.g. .. . . .. 
(M) 

350. Neptunbraun ... 2a 
R. (B) 

2-I 3 W.: bordeaux W.: braungelb 

35 I. N erocyanin Azofarbstoffe 2b 3 4-5 W. : silmtlich W.: silmtlich gelb-
BT, 2BN, RN. stumpfesRotvio- braun 
(K) lett mit braun-

lichem Rand 

352. Nerol B, BB, B: p-Amidodiphe- za W.: B, BB: blau W.: B, BB: braun-
4B, BL, 2BL, nylamin-o-suHo- rot 
2BG, 4BG, TB, saure ....... a-Naph-
VB. (A) thylamin-..... -

Naphthol-R-saJz 

353. Neubordeaux .. . za m • m. W.: RX: violett W.: RX: ratvio-
R, RX. (B) lett, dann orange 

354. Neuechtgelb SuHanilsiiure ....... - 2a 3-2 2 W.: orangebraun, w.: orange, dann 
R. (B) 2,6-Diamido-I- dann blaurot ge1bbraun 

chlorbenzol-4 -
suHosiiure 

355. Neurot 3R. Azofarbstoff za g. m. W.: rotviolett W.: blau, dann 
(By) 7a rotlich ocker 

356. Neusiiuregriin Benzaldehyd wird 2a m. m. W.: rotstichiges w.: orangegelb, 
3BX. (By) mit Athylbenzyl- Ge1b dann ge1b 

anilinsuHosaure 
kondensiert und 
oxydiert 

357. Neutralblau .. - 2b I 3 w.: samtlich ge1b W.: B: gelbgriin 
B, FF, R, super- iibrige: stumpfes 
fein. (G) Ge1b 

358. Neutralblau ... 2b 4 3-4 W.: B: unver- W.: beide olivegelb 
B, R. (J) iindert 

R: griiner 
359. Neutralviolett Triphenylmethan- za m. m. .. . ... 

O. (M) farbstoff 

360. Neutralwoll- ... 2b1) I 3 W.: langsam W.: braun, dann 
blau R. (K) braunrot olivegriin 

36I. Neutralwoll- Azofarbstoffe 2b I-2 2-I W.: B: stumpfes W.: B: olive 
schwarz 4B, B, 7b GraubIau G: stumpfesBraun-
G. (C) G:' stumpfes Vio- rot 

lett 

362.0palinschar- Azofarbstoffe za 2 3 W.: siimtlich W.: blauer, dann 
lach BS, RS, blauer orange 
GS. (J) 

363. Orange II. (B) SuHanilsiiure-..... p- 2a 3-4 2 W.: (J) 1euchten- w.: (J) blaurot, 
(DH) (By) (K) Naphthol 7a des Blaurot dann orange 
(P) (J) (e) (M) 

364. Orange IV.(B) SuHanilsaure ....... - 2a 2 I-2 W.: (C) leuchten- W.: (C) leuchten-
(K) (C) (G) Diphenylamin 7a des Violett des Rotviolett, 
(DH) (P) (L) dann gelbstichi-
(By) ges Rot 

') Nicht kochen. 



Organische Farbstoffe, 

Farbstoffe 

36S. Orange III. 
(DH) (P) (t. M.) 

Konstitution 

Sulfanilsiiure--+
Dimethylanilin 

F. 
V. 

2a 
7a 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

m. m. 

Reaktionen auf der Faser mit 
R,SO, 66' Be HNO, s = '.4 

366. Orange I. (t. SuIfanilsiiure--Hl'- 2a 2 2-3 
M.) (DH) (K) 
(P) 

Naphthol 7a 

367. Orange de Xy
lidine L (P) 

Xylidin-+2-Naph- 2a 
thol-6-sulfosaure 

3-4 2-3 W.: rot W.: gelbstichiges 
Rot 

36B. Oxacidrot BB. Azofarbstoffe 
SB. 6B. 4BA. 
(Gr. E.) 

369. Oxacidviolett 
AL. (Gr. E.) 

370. Oxycyanin Azofarbstoffe 
GR extra. SR 
extra. (Gr. E.) 

371. Oxycyanin- Azofarbstoffe 
schwarz B, BB. 
(Gr. E.) 

372.0xysaureblau Azofarbstoffe 
4B. 6B. (Gr. E.) 

373.0xysaurevio- Azofarbstoff 
lett R. (Gr. E.) 

374. Palatinlicht- Azofarbstoff 
gelb R. (B) 

375. Palatinrot 
A. (B) 

76. Palatinschar
lach 3R. 4R. 
(B) 

77. Palatin
schwarz A, MZ, 
B. 4B. BB. 4BC. 
W, 3G, S, 2S, 
SF. (B) 

7B. Periwollblau 
B. G. (C) 

79. Phenylamin· 
schwarz 4B. T. 
(By) 

Bo. Phenylblau
schwarz N. (By) 

81. Polargelb G 
konz .• GG 
konz., SG konz. 
R konz. (G) 

a-Naphthylamin
.... '-Naphthol-
3.6·disuIfosaure 

/1-Naphthylamin
....a-Naphtholdi
sulfosaure 

A: Sulfanilsaure-
t 
I.B-Amidonaph
thol-4-sulfoSaure· 
t 

a-Naphthylamin 

Nitroamidophe
nole-.... '.B-Naph
thalinderivate 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

sG konz.: p-Ami-
dophenol-.... m

Sulfophenyl-3-me-
thyl-s-pyrazolon 
und Verestern 
derOH-Gr.mit p
Toluolsulfochlor. 

2a g. m. W.: samtlich rot- W.: samtlich blau-
violett rot. dann gelber 

2a g. z. g. W.: dunkelblau W.: blaurot 

2b g. g. W.: beide griin- W.: beide griin. 
stichiges Blau dann gelbbraun 

2b g. g. W.: beide rotvio- W.: beide braun-
lett gelb 

2a m. m. W.: beide blau- W.:beiderotbraun 
griin 

2a g. z. g. W.: rotbraun W.: rotbraUD, 
dann ocker 

2a g. m. W.: braunrot W.: gelbrot. dann 
gelb 

2a 
7a 

2a 

2a 

3 2 W. : blau. L6sung: W.: blaurot. dann 

3 

m. 

g. 

rot gelber 

W.: beide braun- W.: beide orange-
violett. bei 4R: rot 
Losung bla urot 

W.: 4B: blaugriin W.: 4B. SF: bor-
SF: gelbliches deaux 

Griin 

3 W.: beide blaurot W.: beide stumpfes 
Rot 

g. W.: 4B: stumpfes 
Blau 

T: rotviolett 

W.: 4B: rotliches 
Braun 

T: stumpfesBraun
rot 

g. W.: rotstichiges 
Blau 

W.: gelbbraun 
W.: Cr-Beize: 

gelbbraun W. :Cr-Beize:griin
stichiges Blau 

2b S-4 3-4 W.: SG und GG: W.: sG und GG: 
7b wenig Verande- wenig Verande-

rung rung 
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Farbstoffe 

38z. Polargrau (G) 

383. Polarorange 
GS konz., R 
konz. (G) 

384. Polarrot B 
konz·,3Bkonz" 
G konz., GRS 
konz., R konz" 
RS konz. (G) 

385. Polarrotbraun 
V konz. (G) 

Konsti tu tion 

Amido-R-saure, 

Jenzidin 
t 
Phenol und ver

estern mit p-To
luolsuifochlorid 

G konz.: 
I-Naphthol-3,6-
disulfosaure 

Jenzidin 
t 

Phenol und ver
estern der OR
Gr.mitp-Toluol
sulfochlorid 

386. Ponceau pour j1·Naphthylamin-
soie. (P) sulfosaure ->

{I-Naphthol 

F. 
V. 

Echt
heiten 

Li·IWa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO. 66° Be I RNO, s = 1,4 

z-3 4 W.: roter 

4 4-3 W.: R: schwarz 
mit orangen 
Randern 

GS: gelbstichiges 
Rot 

4 4 W.: G: rotviolett 
RS: violett mit 

rotlicher Losung 
B: dunkelblau, 

dann violettrot 
R: violett, dann 

roter 

W.: gelbgrau 

W.: R: schwarz, 
dann braunrot 

GS: braunrot,dann 
orange 

W.: G und RS: 
dunkel, dann 
gelbstichiges 
Braun 

B: fast schwarz 
mit rotgelber u;.. 
sung, dann gelb
braun 

R: dunkel, dann 
orangegelb 

W.: dunkel, Lo- W.: braunliches 
sung blauschwarz Gelb 
und rotlich 

9a 3-4 3-4 S.: fuchsinrot 
7a 

S.: gelbrot 

387.Ponceau 3R, Pseudocumidin za z-3 3 W.:3R(B):blau- W.:3R(B):orange 
4R. (B) (A) (M) ->- z-Naphthol- rot 
(K) (Gr. E.) (L) 3,6-disulfosaure 

388. Ponceau 6R. 
(Bl (M) 

389. Pyrazingelb 
GG. (J) 

390. Radiobraun 
B, S. (C) 

N aphthionsaure 
..... j1-Naphthol. 
trisulfosaure 

Azofarbstoff 

Azofarbstoffe 

391. Radiogelb R. Azofarbstoff 
(C) 

39z. Radiorot G. Azofarbstoff 
(C) 

393. Radioschwarz Azofarbstoffe 
SB, ST. (C) 

394. Rose bengale 
(B) (DR) (A) 
(t.M.) 

395. RosinduJinBB 
blaulich. (K) 

Alkalisalze des 
Tetrajoddichlor
fluoresceins . 

SaureNa-salzeder 
Trisulfosauredes 
Phenylrosindu
lins 

396. Rosindulin Monosulfosaure 
GG. (K) des Rosindons 

397. Saurealizarin- Azofarbstoffe 
grau G, B. (Ml 

4 

2 W.: braunviolett W.: orange, dann 
gelb 

3-4 W.: unverandert W.: unverandert 

3 W.: B: stumpfes W.: B: gelbbraun 
Violettbraun S: bordeaux 

S: hlaurot 

za 5-4 3 W.: fast unveran- W.: fast unveriin-
7a dert dert 

2C 

2a 
7a 

2a 
ev. 
4ba 

2 

g. 

W.: blauer 

W.: SB: griinlich
blau, langsam 
gelber 

ST: violett 

W.: blauer, dann 
orange 

W.: SB: stumpfes 
Braun 

ST: rotstichiges 
Braun 

4 W.: rotlichbraun W.: gelb 

3-4 W.: briiunlich, W.: gelber, dann 
dann gelbstichig blaurot 
leuchtendes Griin 

3 -4 W.: dunkelgriin W.: gelb 

g. . .. 

Gnehm- von Muralt, Taschenbuch_ 2. Aufl. 9 



Farbstoffe 

398. Sllureblau G, 
R. (G) 

399. Saureblau 
RBF. (J) 

400. Saureblau
schwarzB konz., 
G konz. (G) 

401. Saurebordeaux 
B. (S) 

402. Saurebraun G, 
R. neu (G) 

403. Saurebraun G, 
B, BB, R. (K) 

404. Sauregrtin 
kon •. (G) 

405. Saurekresol
schwarz B, 5, 
SB, T, FN. 
(Gr. E.) 

Organische Farbstoffe. 

Konstitution F. 
V. 

Eoot
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 

za 2 

2a 

H"SO. 66° Be HNO. s = 1,4 

z W. : beide griln, 
dann stumpfes 
Gelb 

4-5 W.: gelbbraun 

W.: G: gelb, dann 
griln 

R: gelbolive, dann 
griln 

W.: stumpfes 
Orange, dann 
gelb 

2b 4-5 3-4 W.: beide griln, W.:beidegrilnlich, 

2a g. g. 

2a 2-3 z 

langsam rotvio- dann bordeaux 
lett 

W.: rotviolett 

W.: G: bordeaux 
R: rotviolett, lang

sam roter 

W.: blaurot, dann 
gelber 

W.: G: gelbstichi
ges Rot, dann 
orange 

R: bordeaux, dann 
rotbraun 

2B 2-3 2-3 W.: G: gelbstichi
ges Rot -

W.: G, B, BB: 
gelbstichiges Rot, 
dann orange B, BB: blaurot, 

langsam gelber 

2a 2 I W.: gelb W.: stumpfes 
Orange 

2a g. m. W.: B, S, T: grau- W.: B, S, T: bor
blau mit ratlieher deaux 
LOsung 

406 . Sauremarine· Azofarbstoffe 
blau B, RR, 

2B GL silmt- W.: B: griln 
RL lich RR: blauer 

W.: B, RR, DKN, 
DKT, NG: rot
violett, dann rot
braun 

BL, 3BL, BLN, 
GL, RL,DKT, 
DKN,ABD.(K) 

4-5') ca. DKN, NG: blau-
3 griln 

DKT: blau mit 
ratlicher LOsung 

RL: briiunliches 
Bordeaux 

RL: gelbbraun 

407. Sauremarlne- Azofarbstoffe 
blauA, KP. (C) 

2a 2-1 2 W.: A: rotbraun W.: beide rotbraun 
KP: braunrot 

408. Saurepatent- Azofarbstoffe 
schwarz S, B, 

2b 3-4 3 W.: S, B: blau- W.: S, B, T: bor-
deaux 

T, BB, BS. (K) 

409. Saurereioblau 
R extra. (G) 

410. Saurerhod
amin R, RR, 
3R• (J) 

411. Siiurerosamin 
A. (M) 

Violamin G. (M) 

2B 
oder 

3-
Xanthonfarbstoffe 2a 

SuifosiuredesEin- za 
wirkungsproduk- 7a 
tes von Mesidin 
auf Fluorescein
chlorid 

') B, RR: 2 ubr. 3-4. 

violett 
T: violett 

3 W.: grlln, daDn W.: gelb, langsam 
gelb grilner 

4 W.: siimtlich W.: siimtlieh 
orange,dann gelb orangerot 

3 3 



Farbstoffe 

4~2. Saureschwarz 
AT, 4BK, SO. 
(S) 

413. Siiureschwarz 
4BNN, CUI neu, 
D, G, MS, N4B, 
NN, R, ZH. (J) 

414. Saureschwarz 
4B, 4BM, VS. 
(G) 

415. Siiureviolett 
4BN. (J) (B) 

416. Saureviolett 
6BN. (J) (M) 
(B) 

417. Siiureviolett 
7B. (l) (B) 

418. Siiurewalk· 
blau B, FFR. 
(Gr. E.) 

419. Siiurewalkrot 
G konz., R 
konz. (G) 

420. Satumgelb G. 
(B) 

421. Scharlach G, 
SPG, RR, 3R, 
SP3R, SP5R. 
(Gr. E.) 

422. Sulfonazurin 
D. (By) 

Farbstofftabelle. 

Konstitution F. 
V. 

Echt· 
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO, 66' Be I HNO, s = 1,4 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

2a 

2b 
3 

Sulfosiiure des 2a 
Pentamethyl· 
benzyl·p-rosani-
lins 

Sulfosiiure des 2a 
Kondensations- 7a 
produktes aus 
Tetramethyldi
amidobenzophe-
nou undp-Tolyl
m-athoxyphenyl-
amin 

g. 

3 

4 

2 

Sulfosiiure des 2a 1-2 
Kondensations- 7a 
produktes aus p. 
Diiithylamido
benzoylchlorid 
und Methyldi
phenylamin 

g. 

4 

W.: AT: stumpfes 
Violettrot 

4BK: rotbraun, 
dann gelbrot 

SO: miBfarbig 
violettbraun 

W.:-4BNN, CUI: 
stumpfes Blau
violett 

D: griin 
G: stumpfes 

Braunviolett 

W.: 4B: dunkel
blau, L6sungr6t· 
lich 

4BM: r6t1iches 
Violett 

VS: violettrot 

3 W.: stumpfes 
Braungelb, dann 
orange 

3 - 4 W.: r6tliches 
Braun 

2 W.: rotbraun, 
dann orange 

W.: AT, SO: 
stumpfes Braun
rot 

4BK: rot braun 

W.: 4BNN: braun-
rot 

CUI: r6t1ich 
D: blaurot 
G: stumpfes 

Braunviolett 

W.: 4B, 4BM: 
braunrot 

VS: bordeaux 

W.: rotstichiges 
Gelb, dann griin 
und zerst6rt 

W.: braun, dann 
gelbgriin und zer
stort 

W. : griin, dann 
miBfarbig 

2a m. g. W.: beide griin, W.: beide gelb 
ev. dann gelb 

Azofarbstoffe 

Benzidinsulfondi· 
suHosa ure, 
--+2 Mol. Phenyl
a-naphthylamin 

4ba 

W.: G: blaurot 
R: violettrot 

2a s.g. m. W.: Spur rater 

2b 
7b 
12a 

g. 

m. 

m. 

m. 

W.: G: Spur 
blauer 

SPG, RR, 3R: 
bordeaux 

Bw.: violett 

W.: beide braun 
rot, dann orange 

W.: unverandert 

W.: G und SPG· 
wenig Verande· 
rung 

RR: braunrot. 
dann orange 

3R: braunrot 

Bw.: gelb 

9* 



132 Organische Farbstoffe. 

farbstoffe 

423. Sulfoncyanin 
G, GR extra, 
GRTextra,3R, 
SR extra, SRT 
extra. (By) 

424. Sulfoncyanin
schwarz B, BB, 
4B, BR. (By) 

42S. Sulfongelb S G, 
R, R konz. (By) 

Konstitution F. 
V. 

MetanilsAure .... a· 2b 
Naphthylamin-+ mit 
Phenyl-I,8·naph- NH.· 
thylaminsuHo- acet. 
saure oder ahn- 7b 
liche Substanzen 

B,B B: I-Naph- 2b 
thylamin-S-sul- mit 
fosAure -+ a- NRc-
Naphthylamin acet . 
.... Phenyl-I,8- 7b 
naphthylamin
suHosaure 

Azofarbstoffe 2 b 
7b 

426_ Sulfoninblau Ahnlich: Nr. 403 
SR extra, R. (5) 

2b 
mit 

NRc
acet. 

407- Sulfonin- = Nr. 424? 
schwarz B. (S) 

408. Sulfonorange 
G, SG. (By) 

.29. Sulfonsaure 
braun 2R, 4R. 
(By) 

430. Sulfonsaure
grun B, 2BL. 
(By) 

43I. Sulfonsaure
schwarz oB, 
NB extra, NoB 
extra. (By) 

432. Sulfonschwarz 
G, R. (By) 

433. Sulfonviolett 
G extra, R ex
tra. (By) 

434. Supramin
braun R. (By) 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Anilin -+ Cleve
saure, -+ I,8-Di .. 
oxynaphthalin -
4 -suHosaure 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

2b 
mit 

NRc
acet. 
2b 
7b 

ob 
7b 

2b 
7b 

2b 
7b 

2b 
7b 

2b 
7b 

za 
7a 

.l>cnt. 
helten 

LI. Wa. 

g. g. 

g. g. 

g. g. 

g. g. 

g. g. 

g. g. 

g. g. 

m. g. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,SO. 66' Be I HNO. s = I,4 

W.: G: blaugriln W.: G, 3R: braun-
3R: desgleichen liches Gelb 

W.: B, BR: rot- W.:B,BR:braun-
violett stichiges Gelb 

W.: SG: roter 
R: Spur grilner 

W.: beide blau
griin 

W.: miLlfarbig 
violettrot 

W. : S G: gelbstichi
ge. Rot, dann 
blauer und heller 

G: gelbstichiges 
Rot 

W.: SG: roter 
R: wenig Verinde

rung 

W.: SG: griin, 
dann gelb 

R: braun, dann 
gelb 

W.: braungelb 

W.: SG: lila, dann 
gelb 

G: braunlichesRot, 
dann orange 

W.: oR: braun- W.: oR: braunrot 
liches Violett 

W. : B: Spur gelber W.: B: miLlfarbiges 
Violettbraun 

m. g. W.: 2B: grun 
NB: blau 

W.: 2B: bordeaux 
NB, NoB: braun

gelb N.B: rotsticbige. 
Blau 

g. m. W.: R: blaugriin W.: R: braungelb 

m. R:g. W.: R: griinstichi- W.: R: blau, dann 
ges Blau griin, zuletzt gelb 

g. g. W.: fuchsinrot I W.: braunrot 

43S: Supramingelb Azofarbstoffe 
G, R. (By) 

2a s.g. g. 
7a 

W.: beide wenig W.: beide wenig 
Veranderung Veranderung 

436. Supraminrot Azofarbstoffe 
B, GG. (By) 

R: 
ev: 
4ca 
oa g.- g. W.: beide blaurot W.: B: orange 
7a •. g. GG: wenig Ver-

Anderung 
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Farbstoffe 

437. Supramin· 
schwarz BR. 
(By) 

43B. Supranol· 
braun R. 
(Gr. E.) 

Konstitution 

A2ofarbstoff 

Azofarbstoff 

439. Supranolgelb Azofarbstoff 
G, R. (Gr. E.) 

440. Supranolrot 
GG. (Gr. E.) 

44I. Supranol· 
schwarz BR. 
(Gr. E.) 

F. 
V. 

.J;cht. 
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,SO. 66° Be HNO. s = 1,4-

za g. g. W.: blau,langsam W.: gelbbraun 
gelber 7a 

2a g. g. W.: rotvio)ett W.: rotbraun 
ev. 
4ba 

za g.. s. g. W.: beide Spur W.: beide Spur 
s. g. roter roter 

2a S. g. s. g. W.: blauer W.: wenig Veran .. 
derung 

za s. g. s. g. W.: griinlieh 
ev. 

4-ba 

W.: gelbbraun 

442. Tartraphenin. Tartrazinfarbstofl 2a g. g. W.: unverandert W.: unverandert 
(S) 

443. Tartrazin (B) 
(By) (]) (P) 

444-. Thiokarmin R. 
(C) 

44S. Tolaneehtrot 
zGL, 2BL, 6BL. 
(K) 

446. Tuchechtblau 
SsR, SGR. (G) 

Aus 2 MoL Phe· 
nylhydrazinsul· 
fosaure u. I MoL 
Diox yweinsaure 

Methylenblauderi· 
vat a us Amido~ 
athylbenzylani' 
linsulfosaure 

Azofarbstoffe 

447. Tuchechtblau Azofarbstoffe 
B, BR, GTB, 
R. (]) 

4-B. Tueheeht· 
braun G, RR, 
sR. (J) 

449. Tucheehtgelb 
G, R, sG, GR. 
(]) 

Azofarbstoffe 

450. Tuchechtgriin Azofarbstoffe 
B, G. (J) 

45 r. Tucheeht
orange G.R.(J) 

452. Tueheehtrot 
BB, BB, B, 3B, 
R, GR. (J) 

Azofarbstoffe 

za 
7a 

zb 
mit 

NH,· 
acet. 

zb 

2b 

3-4 2-3 W.: unverandert W.: unverandert 

I Z -, 3 W.: gelbstichiges W.: mala~hitgriin 
Griin 

3-4 2-3 W.: samtlieh gel· W.: samtlich gelb-
ber stiehiges Rot 

W.: SGR: wenig W.:beidestumpfes 
Veranderung Gelb 

S5R: griin 

W.: B, R: griin· W.: B: stumpfes 
Iiches Elan Orange 

W.: G: stumpfes 
Gelb 

RR: gelber 
sR: bordeaux 

R: griinlieh, dann 
r6tliehes Gelb 

W.: G: gelb 
RR: stumpfesGelb 
sR: r6ter 

GR: GR: W.: G, R, 5G: W.: G, R, SG: 
4 S Spur r6ter 

BB: 
4 

BB: 
2 

W.: B: violett 
G: braungelb 

W.: G: braun· 
stichiges Gelb 

R: gelbstichiges 
Rot 

W.: B: bordeaux 
3B: rotbraun 
R: leuehtendes 

Blaurot 

Spur r6ter 

W.: B: dunkel, 
L6sung: stump
fes r6tliehes Vio
lett 

G : ocker, dann gelb 

W.: G: gelb 
R: gelbstiehiges 

Rot 

W.: B: orange 
3B: gelbbraun 
R: gelbstiehiges 

Rot 
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Farbstoffe 

453. Tuchecht
schwarz B, BN, 
2BN, 'IBN. (J) 

454. Tuchecht
violett R, B. (J) 

455. Tuchrot B.(K) 
(Gr. E.) 

Organische Farbstoffe. 

Konstitution 

Azofarbstoffe 

o-Amidoazotoluol 
..... -Naphthol-
3,6-disulfosaure 

F. 
V. 

:'eft; 
Li. Wa. 

Reaktionen auf cler· Faser mit 
HoSO. 66° Be HNO. s = 1,4 

zb B:4 B:5 W.: B: rotviolett W.: B: rotbraun 
BN, zBN: blau BN, zBN: gelb

braun 
zb W.: beide blau- W.:beidestumpfes 

griin Gelb 

2b 3-43-4 W.:(Gr.E.):blau- W.:(Gr.E.)griln. 
ev. violett blau,dannbraun-

4ba rot 
7b 

456. Uniscbwarz Azofarbstoff 3 4 W.:stumpfesRot
violett 

W. : billuliches Rot 
3BL extra. (J) 

457. Viktoriaecht- Azofarbstoffe 
violett B extra, 
zR extra. (By) 

458. Viktoriamari- Azofarbstoffe 
neblau DK, L, 
LH, B. (By) 

459. Viktoria- Azofarbstoffe 
schar1achmar-
ken. (M) 

2a 
7a 

g. 

m. 

m. W.: B: dunkel, 
Losung: orange 

2R: rotbraun 

g. W.: DK: griin . 
L: braunorange 
LH: braun 
B: unverandert 

2a IU. m~ 

W.: B: braunrot 
zR: braunrot, 

dann ocker 

W. : DK, B: braun
rot 

L: braungelb 
LH: gelbbraun, 

dann olive 

460. Viktoria
schwarz B. (By) 

Suifaniisaure .... a- za 
Naphthylamin 7a 

g •. m. W.: blaustichiges W.: rotliches 
GrUn Braun 

461. Viktoria
violett 4BS. (S) 

462. Walkgelb 0, 
G, 3G. (C) 

463. Walkorange 
G. (By) 

464. Waikrot G, 
FR, R. (C) 

465. Wasserblau
marken. (B) 
(By) (K) (C) (J) 
(S) (A) 

.... 1,8-Dioxynaph
thalin-4-sulfo-
saure 

p-Amidoazetani
lid .... Chromo
tropsllure. Ver
seifeli 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

2a 

za 

I 4 

0, 0, 
3G: 3G: 
5-4 5 
G: G: 
3-4 3 
m. g. 

W.: griiner 

W.: 0: gelbrot, 
dann blaurot 

G: gelbrot 
3 G: Spur rater 

W.: rater 

G.: Tbioanilin .... 2b 2-3 3-4 W.: G: rotviolett 
2 Mol. 2-Naph- FR: dunkelblau, 
thol-6-sulfosliure Lasung: orange 

Di- und Trisulfo- za 
sauren der ver- 7a 
schiedenen Sprit
blaumarken 

Z 2-1 W.: stumpf rot 

466. Wollblau RL. H-siiure .... Phenyl- 2b g. m. W.: griin 
(G) 1,8-naphthyl-

467. WollblauRSP. 
(J) 

aminsulfosilure 

zb z-3 Z-1 W.: rotbraun 

W.: blaurot, dann 
braunrot 

W.: 0: fuchsinrot 
G: stumpfes 

Braunrot 
3G: rater 

W.: orangerot, 
langsam gelb 

W.: G: braunvio 
lett, dann rot 
orange 
FR: braunviolet 
dann leuchtende 
Orange 

W.: griin 

W.: gelbolive 

W.: griiner 
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Farbstoffe 
Reaktionen auf der Faser mit 

H"SO. 66' Be HNO. s = 1,4 Konstitution I~: 1 ;eft:~ 
Ll. Wa. 

468. Wollblau IiI Tripbenylmethan' 
extra, R extra, farbstoffe 
SR extra. (By) 

m. N: g W.: N: braunrot 
iibr. R, SR: violett-
m. braun 

W.: N: braunlich, 
dann olivegriin 

R, SR: ge1bbraun, 
dann griin 

469. WollblauSNL, Triphenylmetban- 2a .m. 
SL, SL extra, farbstoffe 7a 

m. W.: SL: gelbgriin W.:SL:gelb,dann 
griin 

R. (B) 

470. Wolldunke1. 
griin NW, AZ. 
(K) 

471. Wollechtblau 
L. (J) 

472. Wolleebtblau 
BL. (B) 

2b NW: NW: W.: NW: stahl- W.: NW: braun, 
3 - 4 3 blau Losung: rotlich 

AZ: Spur ge1ber AZ: gelber 

3 2-3 W.: miBfarbig W.: miBfarbig, zu
letzt griinlich 

2a g. g. W.: griin W.: griiner 
7a 

473. Wollecbtblau Azinfarbstoffe s. 2a g. 
BL, GL. (By) Georgiev. 7a 

g. W.: (sauer) belde W.: (sauer) beide 
griin griiner, zuletzt 

s. Auf!. ev. rotlich 

474. Wollechtge1b 
G, SG. (B) 

47S. Wolleeht
orange G.(B) 

476. Wollechtrot 
BL. (By) 

477. Wolleeht
violett B. (By) 

478. Wo11marine
blau P2B, B, 
BB, BR, 3R, 
VB, LH, DK, 
V2R, VsR.(Gr. 
E.) 

Azinfarbstoff 

479. Wollrot G, R. G: Disazofarb-
(B) stoffe aus Di

aminen 

480. W011rot E, 
PSN, PSNR.(J) 

481. Wollscharlach 
X, R, B, 3B, 
4B. (K) 

482. Wollsebarlaeh 
G, R, RR, 3R, 
4R. RS, RRS, 
SRS, RRW. (B) 

483. Wollscbwarz 
B, N4B. (By) 

Azofarbstoffe 

4ca 
g. G:g. W.: G: rotbraun, 

dann rot 
SG: Spur roter 

W.: G: violett
braun, dann 
braunrot 

SG: Spur roter 

2a g. z. g. W.:leuchtendrot- W.: braunorange 
ev. violett 
4ba 
2a g. 
7a 
2a g. 
7a 
2a z.g. 

2a z. g. 

R, 
3R : 
2-3 

g. 

m. W.: brauu1iches 
Rot 

g. W.: blau, dann 
griin 

m. W.: B: miBfarbig 
BB, BR, 3R, LH: 

rotbraun 

g. 

3 

g. 

W.: G: rotviolett 

W.: sAmtlich rot
violett 

W.: X, R: Spur 
blauer 

B: blaurot 
3B, 4B: rotviolett 

W.: R: Spur 
blauer 

RR,3R,4R : 
brllunliches Rot 

W.: N4B: griin
blau 

W.: braun, dann 
olive 

W.: griin 

W.: B: schmutzig 
braun 

BB, BR, 3R: ocker 
LH: rotbraun, 

zuletzt griin 

W.: G.: braun, 
dann brllunliebes 
Orange 

W.: s/imtlich 
dunkelblau 

W.: X: unveran
dert 

R: blauer 
B-Marken: blauer, 

dann ge1brot 
4B: zuletzt ge1b 

W.: R: orange 
3R, 4R: blaurot, 
dann orange 
RR: braunrot, 

dann orange 
W.: N4B: gelb

liehes Braun 



Organische Farhstoffe . 

Farbstoffe Konstitution v. • E~t-
helten 

Reaktionen auf der Faser mit 
F. Li. IWa. H"SO, 66° Be HNO, s = I,4 

484. Wollviolett Azofarbstoffe zb 3-4 3-4 W.: SL: fast un- W.: SL: braunrot 
SL, R. (K) 7b verandert 

485. Xylenblau VS Methylbenzalde- za z 4 W.: entfarbt W. : leuchtend gelb 
konz. (S) hyddisulfosaure 7a 

wird mit Di-
athylanilin kon-
densiert und oxy-
diert 

486. Xylenblau AS. = Nr. 485, nur za 2 4 W.: entfarbt W. : leuchtend gelb 
(S) Athylbenzylani. 7a 

lin anstatt Di-
athylanilin 

487. Xylencyanol Triphenylmethan- za z 4 W.: entflirbt W.: leuchtend gelb 
FF. (S) farbstoff 7a 

488. Xylenecht- ... za 3 4 W.: langsam gelb W.: rotstichiges 
griin B. (S) Gelb 

489. Xylenecht- ... za g. g. W.: wenig Veran~ W.: Spur roter 
orange G. (S) derung 

490. Xylenlicht- Diazosulfanilsaure za 4 4 GG: unverandert W.: GG, 3GS: fast 
gelb GG, R, (oder Homologe), I R: orange unverandert 
3GS. (S) -+ I~O. m-Di- 3 GS: unveriindert R: helles Orange 
Xylengelb 3G. chlor-p-sulfophe-
(S) nyl-3-metb}I-5-

pyrazolon 

49I. Xylenviolett .. . za z. g. g . W.: rotbraun W.: braunrot, 
RL. (S) dann gelber 

3. Salzfarben oder substantive Baumwollfarbstoffe. 
Es folgen einige Prafixe dieser Farbstoffklasse: 

Chicago- Oxamin- i Benzo- } 
Columbia- 1 Py:a~in- Jt (B) Para- (By) 
Congo- ThlazIn- Pluto-
Chromanil- (A) 
Paranil-
Sambesi-
Solamin-
Diamin- } 

. Oxydiamin- (C) 

Chlorantin
Neoform
Rosanthren-

Renol- (t. M.) 

Chloramin- } (5) 
Trisulfon-

Diphenyl
Formal
Nitrophenyl
Polyphenyl
Diazogen
Naphthamin-

} (G) 

(K) 

Crumpsall- } (Lev.) 
Dianol-

Alkali
Benzamin- } (WDC) 

Triazol- (Gr. E) . 

Eboli-

l Paranol- (L) Hessisch-
J Mikado-

Dianil-

} Diazanil-
(M) Oxydianil-

Paraphor-
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F. 
-Echt- Reaktionen auf der Faser mit 

Farbstoffe Konstitution V. heiten 
H.SO. 66' Be I HN03 s = 1,4 Li. Wa. 

492. Acetopur- Dichlorbenzidin .... I2a 2-3 2 Bw. : griinstichiges Bw.: stumpfes 
purin BB. (A) 2 Mol. Amido-R- Blau Braun 

saure 

493. Acetylenblau Naphthazetoldi- I2a m. m. Bw.: BX: Spur Bw.: BX: stump-
BX, 3R. (]) sulfosaurederi- griiner fes Rot, dann 

vate branner 

494. Acetylen- ahnlich Nr. 493 I2a m. m. Bw.: griin, Losung Bw.: rotviolett 
himmelblau (]) rotlich 

495. Aminogenblau Azofarbstoft I2a m. z. g. Bw.: (ohne Nach- Bw.: stumpfes 
RN. (]) ev. behandlung) Braun 

12i m. z. g. griinstichig blau 

496. Aminogenvio- Azofarbstoft In Bw.: (ohne Nach- Bw.: stumpfes 
lett R. (]) ev. behandlung) Rotviolett 

Izi m. z.g. griinstichig bla u 

497. Azoblau (By) Tolidin .... 2 Mol. I2a m. m. Bw.: (A) griin~ Bw.: (A) helles 
(A) (Lev) NW-saure stichig blau Braungelb, ZU~ 

letzt entfarbt 

49B. Baumwollblau Dianisidio-+z Mol. I2a 2-1 3 Bw.: griinstichig Bw.: ocker 
3G. (]) NW·saure ev. blau 

I2C 4 3 

499. Baumwoll- ... I2b G, Bw.: RN: bor- Bw.: RN: gelber 
braun RN, G GNI deaux FHIO: bordeaux 
FHIO, G, GNI, ev. z.g. m. FHIO: miBfarbig G: stumpfes Vio-
RV. (B) 12k violettbrauD, lett 

dann orange 
G: olive 

500. Baumwoll- Naphthionsaure 12b 2 2-3 Bw.: (B) dunkel- Bw.: (B) blauvio-
corinth G. (B) t blau lett, dano braun-
(Gr. E.) Benzidin, lich 

.). 
NW-saure 

501. Baumwollgelb Primulin .... Sa- I2a 3 2 Bw.: (ohne Nach- B w.: rotorange 
R. (B) lizylsaure ev. behandlung) 

I2C leuchtendes 
Orange 

502. Baumwoll- G: Diamidodiphe- 12b g. m. Bw.: GI: orange Bw.: GI: bordeaux 
gelb G, GI. (B) nylharnstoff .... 

2Mol.Salizyisaure 

503. Baumwollgelb Azofarbstoff 12b g. m. Bw.: braunliches Bw.: violett 
CH. (J) Orange 

504. Baumwollgelb Azofarbstoff I2b 4 2 Bw.: orange Bw.: bordeaux 
GA. (A) 

505. Baumwoll- Primulin .... m-Phe- I2b 3- 2 2-3 Bw.: braun Bw.: rotviolett, 
orange G. (B) nylendiamindi- langsam braun 

sulfosaure 

506. BaumwoJl- Primulinsulfosaure I2b 3-2 2 Bw.: blaurot IBw.: violettbraun 
orange R. (B) .). 

m-Phenylendi-
I amindisulfosaure 

t 
Metanilsaure 

507. Baumwoll- Tolidin .... 2 Mol. l2b 2 2-3 Bw.: griinstichiges Bw.: olive, dann 
purpur 5B. (B) Il-Naphthylamin- Dunkelblau rotlich 

sulfosaure Lasung gelblich 



Organische Farbstoffe. 

F. Echt- Reaktionen auf die Faser mit 
Farbstoffe Konstitution V. heiten 

HsSO. 66° Be I Li.'·Wa. NHO.s = I,4 

50S. Baumwoll- Naphthionsiiure I2b 2-1 " Bw.: violett, mit Bw.: blaulich,dann 
rubin. (B) 

Bt 'd' 
rotlichen Ran· oHvegelb 

enZl In dern, dann miB· 
t farbig 

"-Naphthol-S-sul-
fosaure 

509. Baumwoll- . Anilin I2b 2 2-3 Bw.: (ohne Nach- Bw.: Losung: rot-
schwarz RW t ev. behandlung) liches Orange 
extra. (B) H-saure 12f miBfarbig rot-

t 'd' 
lichbraun 

Benzl In 

t h d" moP enylen lamm 

510. Baumwoll- Anilin 12b 2 2-3 Bw.: (ohne Nach- Bw.: Losung: rot-
schwarz E ex- t ev. behandlung) Hch orange 
tra. (B) H-saure 12f miBfarbigbraun-

Jenzidin 
Hch 

.j. 
m-Toluylendiamin 

SII. Benzoazurin Dianisidin ...... 2Mol. 12b m. m. Bw.: (By) blau- Bw.: (By) braun-
3G. (By) (A) (K) I-Naphthol-S-

sulfosaure 
griin gelb 

512. Benzoazurin J-saure, 12b 2 3 Bw.: braunliches Bw.: stumpfes 
3R. (By) t Orange Hellbraun 

Tolidin 
.j. 

NW-saure 

513. Benzoblau Benzidin ...... 2 Mol. 12b 2-1 2 Bw.: griiner Bw.: stumpfes 
BB. (By) H-saure (alk.) Graublau, zuletzt 

entfarbt 

5I4. Benzoblau3B. ToHdin ...... 2 Mol. 12b 1-2 2 Bw.: griinblau Bw.: blaugrau 
(By) H-saure (alk.) 

5IS. Benzoblau NW-saure, 12a Bw.: griinblau Bw.: roter, dann 
BX. (By) t 

Tolidin 
12b 2-1 2-3 helles Violett-

braun u. entfarbt 
t 

H-saure (alk.) 

516. Benzoblau4R. 2-Naphthol-S-sul- I2b 1-2 2 Bw.: griinblau Bw.: braunrot 
(By) fosaure 

t 
Benzidin 
t . 

I-Amldo-S-naph-
thol-4-sulfosiiure 

517. Benzoblau /I-Naphthol 12b m. 
RW. (By) t 

Dianisidin 

z. g. Bw.: blaugriin Bw.: helles Rot-
violett 

t 'd I-Anu o-S-naph-
thol-2 ,4 -disulfo-
saure 

SIS. Benzobor- Azofarbstoff 12b m. m. Bw.: blaugriin Bw.: braunliches 
deaux 6B. (By) Rot 



Farbstoffe 

519. Benzobraun 
BX, BR. (By) 

520. Benzobronce 
E, GC. (By) 

52I. Benzochrom· 
braun B, BS, 
CR, G, 5G, R, 
3R. (By) 

522. Bpnzochrom
:schwarz N, B. 
(By) 

523. Benzochrom· 
schwarzblau B. 
(By) 

524. Benzocyanin 
3B. (By) 

525. Benzodunkel
braun extra. 
(By) 
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Konstitution F. 
V. 

Tetrazotierte Di- Iza 
amine werden mit ev. 
Chrysoidinen ge- I2i') 
kuppelt 

Azofarbstoffe I2a 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

H-saure, 

cianisidin 

t. h I-Anudo-8-nap -
thol-4-sulfosaure 

Azofarbstoff 

Itb 
dann 
Ite 

ub 
dann 
I2e 

Itb 
dann 
Ite 

Itb 
dann 
ItC 

Itb 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

m. m. 

GC: E:g. 
g. 

g. m. 

N:g 

g. 

g. g. 

g. m. 

m. m. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H.SO. 66° Be HNO. s = 1,4 

Bw.: BX: (obne 
Nachbehand
lung) dunkel, 
Liisung riitlich 

Bw.: E: stumpfes 
Dunkelblau 

GC: blauviolett 

Bw.: (obne Nach
behandlung) 

B: stumpfes Grau· 
blau, Liisurig: 
riitlicb 

BS, R: grunlich 
blau 

G. dunkelblau 
SG: gelbrot 

Bw.: (obne Nach
behandlung) 
beide blaugrun 

Bw.: ohne (Nach-
behandlung) 
blaugrun 

Bw.: (ohne Nach· 
behandlung) 
griin 

Bw.: BX: gelber 

Bw.: E: braun
liches Rot 

GC: gelbrot 

Bw.: B: gelb
stichiges Bor· 
deaux 

B S: braunliches 
Orange 

G: braunlicbes Vio-
lett 

5G: gelbrot 
R: gelber 

Bw.: beide stump· 
fe,:; Brnunviolett, 
zuletzt bnun 

Bw.: braunliches 
Rot 

Bw.: riitlichesGrau 

Bw.: dunkelblau Bw.: orange 

526. Benzodunkel- Azofarbstoffe 
grun B, GG. 

Itb 
ev. 
ltd 
CrF. 

m. m. Bw.: (ohne Nach
bebandlung) 

Bw.: B: braun
violett, dann 
roter (By) 

527. Benzoech!:;. 
blau B. (By) 

528. Benzoecht
blau R. (By) 

529. Benzoecht
blau FFL, BN, 
G, 2GL. (By) 

B: stumpfes lot
stichiges Dunkel
blau, teilweise 
orange 

GG: rotstichiges 
Biau 

GG: braunviolett 

I-Naphthol-3,B- Itb s. g. g. Bw.: graugriin, Bw.: stumpfes 
Braunviolett disulfosaure dann blauer 

t 
Dianisidin 

d:Naphthylamin 
t . 

I-Naphthol-3,B-dl-
sulfosaure 

= Nr. 5t7, nur 
Tolidin anstatt 
Dianisidin 

FFL: siehe G e
orgiev. 5. Auf
lage 

Izb s.g. z. g. Bw.: grun Bw.: graublau, 
dann stumpfes 
Braunviolett 

I2b s.g. z.g. Bw.:FFL:stump- Bw.:FFL:stump-
fes Blaugriin fes Violett, dann 

brauner 

1) (II-Naphthol.) 



Farbstoffe 

530. Benzoecht
grau C. (By) 

53!. Benzoecht
orange S, WS. 
(By) 

Organische Farbstoffe. 

Konstitution 

Azofarbstoff 

Harnstoffderivat 
der Sulfanilsaure 
nnd 0- Anisidins. 
(Georgiev. 
5. Aufl.) 

F. 
V. 

Bcht
heiten 

Li. IWa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,SO, 66' Be I NHO, s = 1,4 

12b s.g. g. Bw.: (ohne Nach- Bw.: heller 
ev. behandlung) 
I2d griiner 

I2b 
ev. 
I2e g. z.g. 

Bw.: beide fuch- Bw.: beide braun-
sinrot rot, dano orange 

532.Benzoechtrosa Diamidodiphenyl- I2b s.g. g. Bw.: stumpfes Bw.: violett, dano 
griinlich 2BL. (By) harnstoffdisulfo- Graublau 

saure -+ 2 Mol. 

533. Benzoechtrot 
gBL. (By) 

534. Benzoecht
scharlach BSS, 
4BA, SBA, 4BS, 
5BS, 6BSS, 
7BS, SBS. 
SBSN, 4FB, 
SFB, GS. (By) 

535. Benzoecht
schwarz L. (By) 

536. Benzoecht
violett NC.(By) 

537. Benzoform
farbstoffe. (By) 

),·saure 

,,-saure 

Btenzidin 

t . 
2·NaphthylamIll· 

3,6-disuHosaure 

Diazoverbindun
gen (z. B. Diazo
benzol) werden 
mit Harnstoff
derivaten der J
saure oder dem 
Einwirkungspro· 
dukt von Athy
lenhaloiden oder 
Chlorazetylchlo
rid auf J -saure 
gekuppelt 

I2b 

Azofarbstoff I2b s. g. 

Benzidin -+ 2 Mol. 12 b 
),-saure (sauer) 

Azofarbstoffe 12 b 
dann 
12£ g. 

53S. Benzogriin Azofarbstoffe I2b m. 
ev. BB, FF, FFG, 

G. (By) 

539. Benzokupfer· 
blau B, BB. 
(By) 

540. Benzolicht
blau FFG, FR, 
4GL. (By) 

Azofarbstoffe 

I2d 
CrF, 

I2b 
dann 
I2C 
oder 
I2e 

g. 

FR:Anilin-+Cle- I2b s.g. 
vesaure -+ Cleve-
saure -+ J -saure 

m. 

m. 

g. 

Bw.: griinblau 

Bw.: BSS, 4BS, 
4FB, GS: blau
rot 

4BA: fuchsinrot 
SBA: violett 
5BS:blaurot,dann 

gelbrot 
SBSN: violett 

Bw.: stumpfes, 
griinstichiges 
Blau 

Bw.: blaugriin 

Bw.: braunrot 

Bw.: BSS: rot
orange 

4BA, GS: braun
rot, dann orange 

SBA: wenig Ver
anderung 

4BS: braunliches 
Orange 

5BS, 4FB: braun· 
rot 

SBSN: geiber 

Bw.: stumpf rot
violett, dauD 
branner 

Bw.: grall, dann 
stumpfes Braun 

m. Bw.: (ohne Nach· Bw.: BB: rotvio-
behandlung) lett, dann brau-

BB: dunkles Vio-j ner 
lett FF: violett, lang-

FF: dunkles Blau- sam roter 
violett, daun 
roter 

Bw.: (ohne Nach
behandlung) 

z. g. beide blaugriin 

Bw.: B: stumpfes 
Braunviolett 

BB: stumpfes 
Schwarzbraun, 
dann braungelb 

m. Bw.: FFG: gelb
stichiges Griin 

FR: griiner 
4GL: grau 

Bw.: FFG: braun
violett, dauD 
orangebraun 

FR: blaugrau, 
dann braun 

4GL: braunviolett, 
dann branner 



Farbstofftabelle. 

FarbstoUe 

54I. Benzolicht
bordeaux 6BL. 
(By) 

542. Benzolicht
braun GL, 3GL, 
RL. (By) 

543. Benzolicht
eosin BL. (By) 

544. Benzolicht
gelb 4 GL extra, 
RL. (By) 

545. Benzolieht
grau BL, OUX. 
(By) 

546. Benzolicht
orange 2RL. 
(By) 

547. Benzolichtrot 
8BL, 6BL. (By) 

548. Benzolicht
rubin BL. (By) 

Konstitution 

Disazofarbstoff 
mit Azetyl-]
saure als End
komponente 
(Georgiev. 
5. Aufl.) 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

4GL: m-Amido
benzoesaure ---+ 0-

Anisidin, phosge· 
niert 

RL: Sulfanilsaure 
-+ o-Anisidin, 
phosgeniert 

Azofarbstoffe 

8BL: Amidoazo
benzolsullosaure 
-+ Benzoyl-]
saure 

549. Benzolieht- Azofarbstoffe 
scharlaeh 5B, 
6BS, GG. (By) 

550. Benzoneublau 
BB. (By) 

551. Benzoneurot 
4B. (By) 

552. Benzoolive 
(By) 

Chromotrops~ure 

t 
Tolidin 

+ NW-siiure 

Azofarbstoff 

Salizylsaure 

Jenzidin 
.j. • 

a-Naphthylamlu 
-I-

H·Saure 

F. 
V. 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

I2b s. g. m. 

I2b 3GL, m. 
GL RL: 
ev. 
I2C 

s.g. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H.SO. 66' Be HNO, s = I,4 

Bw.: griinstichiges Bw.: briiunliches 
Elau Rot 

Bw.: GL: griin
blau 

3GL: blaugriin 
RL: dunkles Vio

lett 

Bw.: GL: schwarz
lich, dann braun·. 
rot 

3GL, RL: dunkles 
Violett 

RL: zuletzt griin, 

I2b m. z. g. Bw.:hellesBraun- Bw.: glatt entfiirbt 

I rot 

I2b s.g. m. Bw.: beide fueh- Bw.: 4GL: violett-

12b s.g. 

I2b s. g. 

m. 

sinrot rot 

Bw.: BL: olive· 
griin 

OUX: stumpfes 
Rotviolett 

RL: violettblau 

B, W.: BL: 
schwarzliches 
Braunrot 

OUX: rotliches 
Grau , 

m. Bw.: griiustichiges Bw.: braungelb, 
Elau dann gelb 

I2b s. g. m. Bw.: beide griin
stichiges Blau 

Bw.: 8BL: griin
stichiges Elau 

6BL: violett, dann 
millfarbig oran
gebraun 

I2b s.g. m. Bw.:griinstichiges Bw.: stumpfes 

I2b 5B, m. 
GG: 
s.g. 

Elau Braunviolett 

Bw.: 5B: rotvio- Bw.: 5B: dunkler, 
lett dann gelber 

6BS, GG: blaurot 6BS, GG: gelber 

I2a 2-3 2-3 Bw.: griinblau 
ev. 

Bw.: braungelb, 
dann gelb 

I2C 

I.2b m. m. Bw.: rotviolett 

In 
ev. 
I2e 

z.g. m. Bw.: (ohne Nach
behandlung) 
stumpfes Elau
schwarz 

Bw.: orangebraun 

Bw.: dunkles 
stumpfes Violett, 
Lasung: raUieh 



Organische Farbstoffe . 

Konstitution F. • l>'?llt- Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe V. heiten 

H,SO, 66° Be HNO.s= 1,4 Li. Wa. 

553. Benzoorange Salizylsiiure I2b m. m. Bw.: dunkel, Stich Bw.: braunliches 
R. (By) 

Jenzidin 
(4a) ins Violette, Vi- Violett, Liisung: 

sung: orangerot rotorange 

t h h' -Nap t lonsaure 

554. Benzopurpur- Tolidin :t 2 Mol. I2b m. m. Bw.: (By) gri1n- Bw.: (By) blau 
purin 6B. (By) I-Naphthylamin· blau dann gelbliches 

(A) (L) (t. M.) 5-sulfosaure Braun 
555. Benzopur- Tolidin :t 2 Mol. I2b m. m. Bw.: (By) blau- Bw.: (By) stump 

purin B. (By) 2-Naphthylamin· grUn fes Rotviolett 
(A) (L) (t. M.) 6-sulfosaure 

556. Benzopur- Tolidin :t 2 Mol. 12b 2 2-3 Bw.: (By) gri1n- Bw.: (By) blau 
purin 4B. (By) Naphthionsaure stichiges Blau dann orange· 
(A) (L) (S) (t. braun 
M.) 

.557. Benzopur- Dianisidin I2b " 2-3 Bw. : (By) dunkel- Bw.: (By) grau 
purin lOB. (By) :t 2 Mol. Naph- blau blau, dann grIln 
(K) (Sl (Al (t. thions4ure lich und rotlich 
M.) braun 

558. Benzoreinblau Dianisidin I2b 1-2 2-3 .. . ... 
konz. (By) :t2 Mol. H-saure ev. 

12e 
559. Benzoreingelb Azofarbstoff 12b 

FF. (By) 
m. m. Bw.: Spur roter Bw.: unveriindert 

560. Benzorhodu- Azofarbstoffe 12b m. z.g. Bw.: B: blau Bw.: beide helle 
linrotB,3B.(By) 3B : Iila, dann mia· Braunorange 

farbig·braunlich 
561. Benzorot loB, Azofarbstoffe I2b m. m. Bw.: loB: grUn· Bw.: loB, I2B 

IoBC, 12B. (By) Mar- blau stumpf orange-
ke lOBC: blau braun 

12B I2B I2B 12B: (dir.) bl!lu- IoBC: gelbgrftn, 
ev. lich, dann oran- dann stumpfes 

-. <2e ,g. g. gerot Ge1b 
562. Benzorotblau S·saure (Amido- ub 1-2 m. Bw.: griinblau Bw.: braunviolet 

G. (By) naphtholsulfo-
t saure) 
Tolidin 
t 
I-Naphthol'3,8· 

disulfo-saure 
563. Benzorubin Azofarbstoffe 12b m. m. Bw.:HW:dunkel· Bw.: HW: blau 

HW, SC. (By) blau grau 
SC: rot1iches Vio· SC: blaurot 

lett 
564. Benzoschar- J,sliure·Harnstoff· 12b m. m. Bw.: violett Bw.: bordeaux 

laeh BC. (By) derivat 
565. aenzoschwarz ... ub Bw.: (ohne Nach~ Bw.: stumpfes 

HW. (By) ev. behandlung) Rotviolett 
I2e g. m. grUnblau 

566. Benzotief- Azofarbstoff 12b Bw.: (<llr.) Stich Bw.: rotliches 
schwarz SS. ev. ins VioletthIau Braun 
(By) 12d g. m. 

[( rF,) 

I 



Farbstofftabelle. 143 

Farbstoffe Konstitution F. ~~:,:. Reaktionen auf der Faser mit 
V. Li·IWa. HsSO, 66' B~ HNO,s = I,4 

567. Benzoviolett 0: Benzidin I2b RL : z.g. Bw.: (dir.) Bw.: 0: blauer, 
0, R, RLextra. ::t 2 Mol. J -sliure ev. g. 0: dunkelblau dann stumpfes 
(By) I2i iibr. R: griinblau, dann Violett 

m. miLlfarbig R: braunorange, 
RL: griin dann fIeisch-

farben 
RL: lila, dann roter 

568. BriIIantazurin Dianisidin I2b m. m. Bw.: (By) mala- Bw.: (By) helles 
5G. (By) (A) (L) ::t 2 Mol. I,8·Di- ev. lachitgriin Lila 

oxynaphthaIin-4- uc z.g. 
suIfosliure 

56g. BriIIanthaum- 6B: 8-Chlor-a- I2a1) m. m. Bw.: 6B, grau. dann Bw.: 6B, blau 
woIlblau 6B, R. naphthol-5-Su!- miLlfarbig braun R: stumpfes griin-
(K) fosiiure (2 Mol.) R: desgleichen liches Blau 

:t:: Dianisidin 
570. Brillantbenzo- Dianisidin I2b m. z.g. Bw.: (dir.) mala- Bw.: heIles Lila 

blau 6B. (By) ::t 2 Mol. I-Ami- ev. chitgriin 
do-8-naphthol- uc 
2,4-disulfo-sAure 

5 7I. BriIIantbenzo- Diamidodiphenyl- ub m. z.g. Bw.: BL, 4BL: Bw.: BL: blau, 
echtviolett BL, harnstoffderiva- griinblau dann miLlfarbig 
4BL,5RH, zRL. temitendstiindi- 5RH: blauviolett, braunorange 
(By) ger Phenyl-J- dann miLlfarbig 4BL: blau, dann 

sAure zRL: blau violett 
sRH: hellbraun 
zRL: blau 

72. Brillantbenzo- Azofarbstoff I2a Bw.: (dir.) dunkel- Bw.: olivegriin 
griin B. (By) ev. braun 

5 

I2d g. m. 
[( rF,) 

73. BriIIantbenzo- Azofarbstoff I2b •• g. m. Bw.: fast unver· Bw.: rater, dann 
lichtgelb GL. iindert wieder urspriing-
(By) liche Nuance 

74. BriIIantbenzo- Azofarbstoffe Izb m. z.g. Bw.: (dir.) B: ma- Bw.: B: himmel-
violett B, 2BH, ev. lachitgriin blau, dann helles 
RR. (By) IZC zBH: griinblau Rotbraun 

.RR: lila, dann 2BH: brliunliches 
miLlfarbigbriiun- Rot 
lich RR: lila, dann heIl-

braun 

75. BriIIantcongo 2,6-NaphthyIamin- I2b 2 2-3 Bw.: (A) dunkel- Bw.: (A) brAun-
R. (A) (By) (L) suIfosiiure blau liches Violett 

5 

.folidin 

:-NaPhthylamin-
3,6-disuIfosaure 

76. BriIIant- Azofarbstoffe I2b 3 z Bw.:B,BFL,5R: Bw.: B, BFL: 
congoblau B, griin braunliches Vjo, 
BFL,zRW,5R. 2RW: griinstichi- lett, dann gelber· 
(A) ges Blau zRW: rotbraun 

5R : gelbstichiges 

s 

Braun 

1) Etwas EssigsAure. 



Organische Farbstoffe. 

F. Echt· Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe Konstitution v. heiten 

H"SO. 66° Be! HNO,s = 1.4 Li. Wa. 

577. Brillant- Azofarbstoff I2b 3 2 Bw.: blaugriln Bw.: blau. Lasung: 
congoviolett R. braunorange 
(A) 

578. Brillantecht- Disazofarbstoff mit I2a s.g. m. Bw.: B: griin Bw.: B: braun-
blau B. 3BX. endstiindiger 3BX: schwiirzlich orange 
(By) Phenyl-J -saure. 3BX: braunviolett. 

(G e org ie v.) dann braunrot 

579. Brillantgera- Dehydrothio-p- I2b g. m. Bw.: lila. dann Bw.: heller 
nin B. (By) toluidin ..... l.8-Di- griinblau 

oxynaphthalin-
4 -sulfosliure 

580. Brillant- Azofarbstoffe 12b 2-3 2 Bw.: (nachbehan- Bw.: BW: ocker 
kupferblau BW. dann delt) beide blau- GW: briiunlich rot 
GW. (A) 12C 3-4 2-3 griin 

GW: Uisung: rot-
braun 

581. Brillantorange Amidophenolsulfo- I2b Bw.: (ohne Nach- Bw.: violettrot, 
G. (A) saure ev. behandlung) langsam gelber 

rlenzidin 
12C g. m. blaurot, LOsung: 

~alizYlsliure 
gelber 

582. Brillantpur- 2-Naphthylamin- I2b 2-1 2 Bw.: (A) dunkel- Bw.: (A) stumpfes 
purin R. (A) . 3.6-disulfosiiure blau.danngelber ratliches Braun 
(By) t 

Tolidin 

~aphthionsliure 
583. Brillantrein- 5 G: Disulfosiiure 1) m. m. Bw.: SG: gelb- Bw.: 5G.R:grau-

blau SG. G. 8G des Il-Naphthyl- braun griin 
extra. R. (By) rosanilins 8G., R: rotbraun 8G: blau 

584. Carbazolgelb Diamidocarbazol I2b g. g. .. . . .. 
W.(B) ~. Mol. Salizyl-

siiure 
585. Carbidecht- Azofarbstoffe I2b s.g. g. Bw.: GF. BF: Bw.: siimtlich 

schwarz GF. danu brnunlich braun 
BF. RF. BRF. I2f BRF: fast unver-
(J) iindert 

586. Carbidschwarz Azofarbstoffe I2b D:g E:g Bw.: (dir.) D: Bw.: D: bordeaux 
E. S. SE. ER. E: iibr. griin S: stumpfes Rot-
NG. D. (J) I2f m. S: grUner. Uisung: braun 

D: rater 
12i 

587. Chicagoblau Dianisidin l.b • • Bw.: (dir.) griin Bw. :(dir.)stumpfes 
B. (A) (By) ~ 2 Mol. I-Ami- ev. Grauviolett 

do-8-naphthol-4- I.e 3 '-3 
sulfosliure 

588. Chicagoorange G: p-Nitrotoluol- I.a '-3 1-' Bw.: G extra: rot- Bw.: G extra: oli-
G. G extra. (G) o-sulfosilure wird violett vegelb 

mit Benzidin 
kondensiert 

589. Chicagorot (G) iihnlich Geranin ua 1-' I Bw.: violettstich. Bw.: blaurot 
Rot 

') Mit Na,SO. und 1-2'/. Essigsilure. 



Farbstofftabelle. 

Farbstoffe Konstitution IF. 
V. 

_Echt
hei1ten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H.SO, 66° Be lINO. s = 1,4 

590. Chloramin
blau gG, 3B, 
BB, BXR. (S) 

59 I. Chloramin
braun RR. (S) 

592. Cbloramin
gelbC,GG,FF, 
HW,M,RC,W 
extra. (By) 

gG: H·saure 

tenzidin 
-I-
H-saure 

tlichloranilin 
BXR: Tolidin :t 

..... H-saure ? 

..... NW-saure 

Debydrothioto
luidinsulfosaure 
wird mit Hypo
chloriten oxy
diert 

12b 
dann 
12C 

12b1) z.g. 
dann 
12! 

12b s. g. 
2a 
7a 

Bw.: (dir.) gB: 
griiner 

BXR: griiner 

Bw. : 3B: grau, zu
letzt entfarbt 

BXR: braunlicbes 
Grau 

g. Bw.: (dir.) violett, Bw.: bordeaux 
dann braunliches 

g. 
Rot 

Bw.:C,FF:braun
rot 

2G: braunlich 
M: braunorange 

Bw.: C, FF, 2G: 
fast unverandert 

M: violett 

59g. Chloramin- Nicht einbeitlicbe 12a s. g. g. Bw.: violett- Bw.: olivegriin 
orange G. (By) Stilbenderivate schwarz 

594. Chloramin- Azofarbstoffe 
reinblau A, FF. 
(S) 

595. Chloramin
schwarz N. (S) 

596. Cbloramin
violettFFB, R. 
(By) 

597. Chlorantin
blau BB, B. (J) 

598. Chlorantin
braun R. (J) 

599. Chlorantin
cerise (J) 

600. Cblorantin
gelb GG. (J) 

601. Cbloran tin
lichtblau 2GL, 
GL, RL. (J) 

602. Chlorantin
lichtbordeaux 
BL, 2BI.. (J) 

m-Pbenylendiamin 
t 
Benzidin 
-I-
H-saure 

:6icbloranilin 
Azofarbstoffe 

Farbstoffe aus 
Naphthazetolsul
fosaure I. 8, 3, 6 

Azofarbstoff 

Stilbenderivat 

Azofarbstoffe 

') Mit etwas Bichrom. 

12b 
ev. 
12C 

12b 
ev. 
12f 
od. 
12i 

12b 
ev. 
I2C 

12a 

12a 

12a 

12a 

m. 

m. 

g. 

m. 

m. 

12b s.g. 

12b g. 

Bw.: (dir.) A: 
rater 

FF: rotviolett 

Bw.: (dir.) A: hel
les, rotliches Vio
lett 

FF: rotviolett 
Bw.: (dir.) blau Bw.: (dir.) griin

lich. 
LOsung: braunlich 

z.g. Bw.: (dir.) FFB.: Bw.: (dir.) FFB.: 
blaurot, dann blaurot 
gelber 

m. Bw.: BB: grilner Bw.: BB: blaurot 

m. Bw.: bordeaux, Bw.: olivegriln 
dann brauner 

m. Bw.: griinstichiges Bw.: stumpfes 
Blau Braunrot 

m. Bw.: braunorange Bw.: griiner 

Bw.:samtlichgriln Bw.: 2GL: rot
Hches Braun 

GL: graublau. 
langsam r5ter 

RL: griin, dann 
grau 

Bw.: beide griin
blau, LOsungrot
Hch bis gelblich 

Bw.: BL: blau 
2BL: blau, dann 

rotviolett 

Gnebm- von Muralt, Tascbenbuch. 2. Auf!. 10 



Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution F. :!l;c:nt - Reaktionen auf der Faser mit 
V. helten 

HoSO, 66' HI! I HNO,s = 1,4 Li. Wa. 

603. Chlorantin- .. . I2b g . Bw.: 3GL: braun- Bw.: 3GL: bor-
lichtbraun RL, orange deaux, dann hell-
3GL. (J) RL: schwiirzliches braun 

Blau RL: olivegriln 
6 04. Chlorantin- .. . I2b g . Bw.: RL: brilun- Bw.: belde violett 

lichtgelb RL, liehes Rot 4GL: langsam rll-
4GL. (J) 4GL:gelbstichiges ter 

Rot 
05. Chloran tin- .. . I2b g . Bw.: BLN : grilner Bw. : BLN: rotlich 

liehtgrau BLN, GLN: rater GLN: violett 
6 

GLN, B konz. B konz.: griln B konz. : heller rot-
(J) lieh 

06. Chlorantin- .. . I2b g . Bw.: TRL: dun- Bw.: TRL: olive 
liehtorange G, ke1blau G: bordeaux, lang-

6 

TRL. (J) G: blaurot sam ge1ber 
6 07. Chlorantin- .. . 

liehtrot 7 BL. 
12b g • Bw.: dunke1blau, Bw.: blau 

langsam rotvio-
(]) lett 

08. Chlorantin- .. . I2b g • Bw.: blauer Bw.: orange, lang-
liehtrubin RL. sam ge1ber 

6 

(]) 

6 09. Chlorantin-
lichtschwarz L. 

. , . I2b g . Bw.: griln Bw.: violett 

(J) 
10. Chloran tin- .. . I2b g • Bw.:2RL:blaurot Bw.: 2RL: orange 

liehtviolett BL: blauer dann ge1ber 
6 

2RL, BL, 4BL. 
(J) 

4BL: blau BL: hellbraun 
4BL: orange 

II. Chlorantinlila Azofarbstoff I2a m. m. Bw.: wenig Ver- Bw.: fuehsinrot 
B. (J) anderung 

6 

6 12. Chlorantin- Azofarbstoff I2a 
orange TR. (J) 

g. g. Bw.: dunke1blau Bw.: olive 

13. Chloran tin- Azofarbstoff I2a m. m. Bw.: griln mit Bw.: stumpfes 
reinblau (J) rotiichen Spuren Rotbraun 

6 

14. Chlorantin- Azofarbstoff I2a m. g. Bw. : graustichiges Bw.: hellbraun 
rosa (J) Blau 

6 

IS. Cbromanil- Azofarbstoff I2b 3-2 2 Bw.: (dir.) blau- Bw.: braunviolett 
blau R. (A) dann griln 

6 

Ioe 4-5 4-3 
od. 
12k 

16. Chromanil- Azofarbstoffe I2b Bw.: (nachbehan- Bw.: R: blliulich 
braun R, GG. dann de1t) R: violett rot 
(A) I2e 4-5 4 GG: rotviolett GG: bordeaux 

6 

17. Chromanil- Azofarbstoffe lob Bw.: (naehbehan- Bw.: belde braun-
schwarz RF, dann delt) RF: bIau- liehes Violett 

6 

2RF. (A) Ioe 4-5 4 lieh, dann rotiich 
2RF: wenig Ver-

anderung 

6 18. Chromin GS. 
(K) 

Primulinderivat I2bt ) I 4 Bw.: heller Bw.: heller 

') Mit Na-phosphat. 



Farbstofftabelle. 

Farbstoffe Konstitution F. 
V. 

Echt-

Lf.eW~'a. 
Reaktionen auf der Faser mit 

lIsSO, 66· Be I HNO. s = 1,4 

619. Chrysamin G. Benzidin 12b g. z.g. Bw.: (A) blaurot Bw.: (A) violett
rot J langsam 
brauner 

(A) (By) (L) ::t 2 Mol. Salizyl-
(t. M.) saure 

620. Columbiabor- Azofarbstoff 
deaux B. (A) 

62 I. Columbia- Azofarbstoffe 
braun M, R. (A) 

6'2. Columbia
bronce B. (A) 

623. Columbia
carbon A extra 
konz., B extra 
konz. (A) 

624. Columbia
catechin R, G, 
0, 3B. (A) 

625. Columbia' 
echtblau GG. 
(A) 

626. Columbia
echtscharlach 
SBB, SSB, 4B, 
SG. (A) 

627. Columbia
echtschwarz R 
extra, G, V, F, 
D sam tlich ex
tra (A) 

628. Columbia
goldgelb HW. 
(A) 

629. Columbia
grno, G, B, 3B. 
(A) 

630. Columbia
orange 4HW, 
zHW, GHW. 
R. (A) 

Azofarbstoff 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

') Toluylendiamin. 

12b 4 

12b M: 
M 4-5 
ev. R: 3 
I2e 
od. 

I2i') M: 

2 Bw.: dunkelblau Bw.: blau, dann 
braungelb 

2 Bw.: (dir.) M: 
blauviolett 

R: blau 

Bw.: M: stumpfe 
Rotviolett 

R: stumpfes Vio
Icttbraun 

3-4 4 
R: 
3- 2 4 

12b 3 

I2b 3-2 
ev. 
12f 3-2 

I2b 
ev. 
12e 

12b 
ev. 
12k 
od. 
12f 

3 

3-2 Bw.:rotliehesBlau 

2 Bw.: (nachbehan
delt) beide braun 

4 

3-4 

Bw.: samtlich vio
lett 

Bw.: stumpfes 
Grlinblau 

Bw.: SBB: blau
rot,dann branner 

SSB: blaurot 
4B: grunstiehiges 

Blau 
SG: blauer 

Bw.: (dir.) R: 
blaulieh 

G, F: rotlieh 

Bw.: stumpfes Vio
lett, LOsung: 
orangerot 

Bw.: beide Spur 
griinlieh, Losung: 
braunorange 

Bw.: R: braunrol 
G, 0: violettrot, 

langsam rater 
3B: orangebraWi 

Bw.: stumpfes 
Braunviolett, 
langsam roter 

Bw.: SBB, SSB, 
SG: gelber 

4B: bra un, danl 
viel roter 

Bw.: R: braun
liehes Rot 

G, F: braun 

I,b 3-2 Bw.: braunliebes Bw.: olivegelb 
Rot 

I,b 3-2 2-1 

R: 
2-1 
libr. 

4 

stl. 
z 

Bw.: -grlin; G: 
stumpfes rot
liehes Blau 

B: stumpfes 
Braunviolett 

BW.:4HW,zHW: 
dunkelblau 

zHW: Losung rot
Hch 

GHW: braun
liehes Rot 

R: violett 

Bw.: -griin, G, B: 
blau, Losung: 
blaurot, dann 
violett 

Bw.: 4HW:braun, 
dann olive 

zHW: olive 
GHW: olivegriin 
R: bordeaux 

10* 



Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe 

63I. Columbia-
rot OB, 03B, 
62938A, 62939A 
(A) 

632. Columbia
schwarz FB, 
F2B,FBW,FF 
extra, EA ex
tra, EAW ex
tra, WA extra. 
(A) 

633. Columbia
schwarzblau G. 

(AI 

634' Columbia
violett BB, R. 
(A) 

Konstitution 

Azofarbstoffe 

FB, FF extra: 
a-Naphthylamin
sulfosaure 

p!Phenylendiamin 
+ 
,,-saure 

m~PhenYlendiamin 
Azofarbstoff 

A zofarbstoffe 

635. Congo (A) Benzidin 
Congorot. (By) ::t 2 Mol. Naph-
(L) thionsiiure 

636. CongobraunG. SuIfaniisaure 
(A) + 

637. Congobraun 
R. (A) 

638. Congoorange 
G. (A) (By) 

639. Congoorange 
R. (A) (By) (L) 

Resorzin 

~enzidin 
t 
Sa!i2ylsiiure 

= Nr.636,nurI,s
Naphthylamin
suHosaure an .. 
statt Sulfanil
saure 

Phenol 
t 
Benzidin 
.I-
Amido-R-siiure 

wird athyliert 
Phenol 

tOlidin 
+ . 2-Naphthylamm-
3,6-disuIfosaure 
wird a thyliert 

640. Cupramin- Azofarbstoff 
brillantblauRB. 
(K) 

F. 
V. 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

12b OB, OB, 
03B 03B 

3 2 

12b 3-2 ,-1 
ev. 
I.f 3-2 3 

ub 2 Z 
ev. 
12e 4 3-4 
od. 
12k 2-1 3-4 
12b 3-4 2 

I2b 1-2 3 
2b 3 3 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO, 66' Be RNO, s = I,4 

Bw.:OB:brauner, 
LOsung: teilweise 
blau 

03B: violett, LO
sung brauner 

iibrigen :golbstichi
ges Gron 

Bw. (dir.): FB, 
FF: blaugriin 

J<'BW: stumpfes 
Violett 

Bw.: OB, 03B: 
rotbraun, dann 
orange, iibrigen: 
gelbbraun, dann 
mehr olive, La· 
sung ratlich 

Bw.: FB, FF, 
FBW: samtlich 
braunrot 

Bw.: Cnach 12k) Bw.: (nach uk): 
griinliches Blau blaugrau 

Bw.: beide griin· 
stichiges Blau 

Bw.: CAl dunkel
blau 

Bw.: GG:ratliches 
Braun 

R: stumpfes Braun 
Bw.: (A) blau,dann 

gr'lublau, LOsung 
golblich 

I2b 3-4'-1 Bw.: Cdir.) rot Bw.: rotviolett 
ev. 
12C 4 2 
o<i, 
12e 4 3-4 

12b 3-4 2-1 Bw.: (dir.) rot Bw.: rotviolett 
ev. 
12C 4 2 
od. 
I2e 4 3-4 
ub 3 2-1 Bw.: CA) griin- Bw.: (A) bordeaux 

stichiges Blau 

ub 3-4 2-1 Bw.: (A) griin- Bw.: (A) bordeaux 
stichiges Blau 

12b Bw.: (nachbehan- Bw- :(nachbehan-
ev. delt) blaugriin dolt) stumpfes 
I2C 4 - 5 3 ratliches Braun 



Farbstoffe 

64 I. Cuprani!· 
braun G, RJ B. 
(J) 

642. Diaminazo· 
echtbordeaux 
B. (C) 

1 
Konstitution 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

643. Diaminazo- Azofarbstoff 
echtgriin G_ (C) 

644. Diaminazo- Azofarbstoff 
echtrot 5B, 6B. 
(C) 

645. Diaminazo- Azofarbstoffe 
echtviolett R. 
(C) 

646. Diaminecbt- Azofarbstoffe 
blau FFB, FFG, 
C, F3B, F3G. 
(C) 

647. Diaminecht- Azofarbstoff 
bordeaux 6B S. 

(C) 
64S. Diaminecht

braun G, GF, 
GB, GBB, 3G, 
R. (C) 

Azofarbstoffe 

649. Diaminecht- Azofarbstoff 
brillantblau R. 
(C) 

650. Diaminecht
grau BN, RN. 
(C) 

651. Diaminecht
orange EG, ER. 
(C) 

652. Diaminecht
rosa B, G, BBF. 
(C) 

653. Diaminecht
rot SBL. (C) 

654. Diaminecht
rotviolett FR. 
(C) 

655. Diaminecht· 
rubin FB. (C) 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

Azofarbstoff 

Azofarbstoff 

Farbstofftabelle. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H2SO. 66' Be HNO, s = 1,4 1 1 .1>~ht- .1 ~: ~eiten 

Ll·IWa. 

I2b 
ev. 
I2C 

I2b 
ev. 
I2i 
{J-N. 

I2b 
ev. 
12i 

Phen 

I2b 
ev. 

g. g. 

g. 

g. 

Bw.: (ohne Nach
behandlung) G, 
B: stumpfes Rot 

Bw.: (entw.) rot
violett, dann 
gelbliches Rot 

Bw.: (ohne Nach
behandlung) G, 
B: braunviolett 

Bw.: (entw.) blau
violett 

Bw.: (entw.) gel- Bw.: (entw.) 
ber braunliches Rot 

Bw.: (entw.) 5B: Bw.: (entw.) beide 
blau roUiches Braun 

I2i 3 g. 6B: rotliches Blau 
{J-N. 

I2b 
dann 
12i 
{J-N. 

I2b 

g. 

ca. z.g. 
3-4 

Bw.: (entw.) blau Bw.: (entw.) blau 

Bw.: FFB: griin 
C: griinliches Grau 
F3G: blauliches 

Grau 

Bw.: FFB: rot-
violett 

c: roUiches Grau 
F3G: violettbraun 

12b 3-4 z. g. Ew.: hlaugrun Bw.: braunliches 
Violett 

I,b ca. z.g. 
3-4 

Bw.: G, R, GB, 
3G : dunkel,bliiu
lich schwarz 

3 G: Losung rot
lich 

Bw.: G, R, GB, 
3 G: olivegriin 

3 G: Losung gelb. 
lich 

I,b 4-3 m. Bw.: griin Bw. :griinlich,dann 
grau,zuletztgelb
braun 

I,b '-3 z.g. Bw.: BN: griin Bw.: BN: blau, 
dann violet t 

I,b 3-4 z. g. 

I,b 3-4 g. 

Bw.: EG: blau 
ER: dunkel, La-

sung bra unlich 

Bw. : BBF: vio
let t, langsam heller 
B, G: blatt 

Bw.: EG: braun 
ER: griinliches 

Grau 

Bw.: BBF: violett, 
dann entfiirbt 

G: blau 
B: rotviolett 

I,b 3-4 z. g. Bw.: griinblau Bw.: blau 

12b 3-4 z. g. 

I,b 3-4 z. g. 

Bw.: blauviolett, Bw.: gelbstichiges 
dann brauner, Braun 
Losung: orange· 
braun 

Bw.: blauviolett, Bw.: rotviolett 
daDn orange-
braun 



ISO 

Farbstoffe 

6S6. Diaminecht
schwarz F, X, 
XB extrakonz., 
XN extra konz. 
(C) 

657. Diaminecht
violett FFRN, 
FFBN, BBN. 
(C) 

658. Diamingelb 
CPo (C) 

Organische Farbstoffe. 

Konstitution 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

F. 
V. 

Echt-

LfeitWa. 

I2b 2 m. 

l2b 3-2 m. 

Reaktionen auf der Faser mit 
HtSO. 66° Btl I HNO. s = 1,4 

Bw.: F: grun 
X: dunkel, griin

Iich 
XN: Losung:blau

Iich 

Bw.: FFRN: griin
Iiches BIau 

BBN: blauliches 
Griin 

Bw.: F, X: braun
Iich 

XN:Losung:oran
gebraun 

Bw. : FFRN: blau 
dann stumpfes 
Braunorange 

BBN: blaugriin, 
dann braunliches 
Rot 

l2b 3 m. Bw.: orangebraun Bw.: violett 

659. Diamin-Neron Azofarbstoff 
BBG. (C) 

12b 
dann 

Bw.: (entw.) wenig 
Veranderung, 
Losung: braun
Iich 

Bw.: Losung: 
orangerot 

660. Diaminogen 
extra. (C) 

661. Diaminogen 
B. (C) 

662. Diaminogen
blau BB, GG, 
NB,NBB,NA, 
2RN, 3RN, 
6RN. (C) 

663. Diaminogen
reinblau N. (C) 

664. Diamin
schwarz DN. 
(C) 

665. Diazoechtblau 
6GW konz., 
4GW konz., 
2DL, BW, 
BBW, BRW, 
RW,2RW, 
4RW, 6RW. (J) 

666. Diazogenblau 
R, RR. (K) 

667. Diazogenbor
deaux SB. (K) 

1) Diamin. 

I2i ') 3-2 m. 

Azofarbstoff Bw.: (entw.), La- Bw.: (entw.), LB 
sung: braunlich- sung rotbraun 

12b 
dann 
I2i') 3 ffi. rot 

= Nr. 662, mit y- 12b 
saure anstatt dann 
Schaffersalz 12il) 3-2 m. 

BB: Azetyl-1,4- 12b 
naphthylendia- dann 
min-6-sulfosaure 12i 3 z. g.~ 

.j. ({I-N) 
a-Naphthylamin 
.j. 
Schilffersalz 
und verseifen 

Azofarbstoff 12b 

Azofarbstoff 

dann 
12i 2 ffi. 

({I·N) 

12b 
dann 
12i ') 2-3 m. 

l2b 
dann 
I2i 

({I-N) 

I2b 
dann 

g. g. 

12i 3-4 3-4 
({I-N) 

12b 
dann 
12i 3-4 4 

({I-N) 

Bw.: (entw.), LB- Bw.: (entw.), LB 
sung: braunlich sung: gelbbraun 

Bw.: (entw.) BB: Bw.: (entw.) BB. 
viel roter orangebraun 

Bw.: (entw.) grii- Bw.: (entw.) rot 
ner, dann grauer violett, dann 

gelbbraun 

Bw.: (entw.), LB- Bw.: (entw.) bor 
sung: griinlich deaux, dann 

brauner 

Bw.:(entw.)6GW: 
violett 

BW: griin, dann 
blauer 

RW: blaugriin 

Bw.: (entw.) 6GW 
violett, langsam 
roter 

BW, RW: violet 

Bw.:(entw.)beide Bw.: (entw.) beide 
gruner wenig Verande 

rung 

Bw.: (entw.) vio- Bw.:(entw.)braun 
lett rot 
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Konstitution F. E~nt- Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe V. heiten 

H,SO, 66° Be I HNDos = 1,4 Li. Wa. 

668. Diazogen- ... 12b Bw.: (entw.) blau- Bw.: (entw.) gelb-
orange G R ex· dann rot stichiges Rot 
tra (K) Izi 3 3-4 

(il-N) 

669. Diazogenrein- " . 12b Bw.: (entw.) grii- Bw.: (entw.)braun. 
blau 5B. (K) dann ner dann gelber 

Izi 2 4 
(il-N) 

670. Diazogenxot ... 12b Bw.: (entw.) B, R: Bw: (entw.) R: 
B, 6B, BE, BR, dann fuchsinrot braunliches Rot 
GE, R. (K) Izi 3-2 3-4 B: braunrot 

lll-N) 
671. Diazogen- ... 12b Bw.: (entw.) beide Bw.: (entw.) belde 

schwarz B, T. dann dunkelblau braunviolett, 
(K) Izi 3-4 4 dann braunrot 

(Il-N) 
672. Diazophenyl- Azofarbstoffe 12a 3 1 Bw.: (dir.) beide Bw.: (dir.) L: 

schwarz L, LB. dann dunkelblau stumpfes Rotvio-
(G) Izi 3 2-3 lett 

LB: stumpfes Vio-
lettbraun 

673. Diphenylblau Azofarbstoffe 12a 1 1 Bw.: (gekupf.) B: Bw.: (gekupf.) B: 
B,BB, 3B konz. B, dunkel, L5sung: entfiirbt 
BT konz., KF BB, miBfarbig 
konz., RR. (G) BT: 

ev. 
I2C 

674. Diphenyl- Azofarbstoff I2a 2 I Bw.: griinliches Bw.: rotbraun 
blaurot B konz. Blau, dann gel-
(G) ber 

675. Diphenylblau- H-saure I2a 2 I Bw.: (dir.) (dopp.) Bw.: (dir.) (dopp. 
schwarz,doppelt 

Jenzidin 
ev. dunkelblau,dann stumpfes Violet 

(G) Izi 2 2 violett 
t 
A.thyl,,,,saure 

676. Diphenyl- 3GN : 12a 1-2 I Bw.: 3GN : vio· Bw.: 3GN: bor 
braun 3GN ex- Salizylsaure ev. lettrot deaux 
tra, BBN ex- t 'd' 

I2e 2-3 2-3 G: (nachbehan- G: (nachbehan-
tra, BGN ex- Toll In <leU) blaurot delt) rotviolett 
tra, BVV extra, t. 
G, T. (G) Dlmethyl-,,-silure 

677. DiphenYl- G: Diphenylorange 12a 2 1-2 Bw.: G extra: Bw.: G extra: 
catechin GB RR wird diazo- GB stumpfes Braun- olivegrau 
supra, G extra, tiert und gekup- S.: violett 
G. (G) pelt mit Dime- ev. 

thyl-y-silure 12e 2-3 2 

678. Diphenyl- Azofarbstoffe I2a 4 " Bw.: FF, G: Bw.: FF, G: Spu 
chlorgelb G, FF braunrot roter 
extra konz., P. 
(G) 



Organische Farbstoffe. 

Fl!.rbstoffe 

679. Diphenyl
chrysoin G, 3G, 
G extra, 2GS, 
RR extra. (G) 

Konstitution 

G: Das Konden
sationsprodukt 
aus p-Nitroto
luol-o-sulfosaure 
und p-Amidophe
nol wird a thyIiert 

680. Diphenyl- Stilbenfarhstoff 
citronin G. (G) 

68r. Diphenyl- Azofarbstoffe 
echtblau B 
konz., GGkonz., 
R konz., 4R 
konz. (G) 

682. Diphenyl
echtbordeaux 
B konz., 3B 
konz., G konz. 
(G) 

683. Diphenyl
echtbraun G, 
GN extra. (G) 

684. Diphenyl
echtgeIb, WE 
extra. (G) 

685.Diphenyl
echtgrau B 
konz., W dopp. 
(G) 

Azofarbstoffe 

G: Diphenylorange 
RR wird diazo
tiert und gekup
pelt mit Phenyl
y-saure 

gelb: Konden
sationsprodukt 
von Stilbenderi
vaten mit Pri
muIinen 

B konz.: Benzidin, 
~ 2 Mol. Athyl
y-sliure 

686. Diphenyl- Azofarbstoffe 
echtviolett B 
konz., R konz. 
(G) 

687. Dipheny1griin 
G, BC, 2GC, 
3GC,3GFkonz., 
KGC, KGW. 
(G) 

688. Diphenyl
orange RR, GG. 
(G) 

689. Diphenyl
reinblauFF.(G) 

1) Diamin. 

G: Phenol 

tenzidin 
~ 
H-saure 

t h • o-C lor-p-nt-
tranilin 

RR: p-Nitrotoluol
sulfosaure wird 
rDit p-Phenylen
diamin konden
siert (Stilben
derivate) 

Azofarbstoffe 

F. 
v. 

Echt
heiten 

Li.TWa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO, 66° Be RNO. s = I,4 

ua zGS, st!. Bw.: 2GS: rot, 
langsanI gelber 

3G: braunorange, 
dann orangegelb 

Bw.: 2GS: geIb
stichiges Braun, 
dann griiner 

ua 

ua 

G 1-Z 
ext.: 
2-3 
3G, 
RR: 
3-4 

I 1-2 Bw.: hellbraun 

4 1-2 Bw.: B konz.: 
griin, langsam 
grau 

R konz.: blaugrau 

3G: violett 

Bw.: stumpfer 

Bw.:Bu.Rkonz.: 
stumpfes Braun
violett 

12a 2-3 1-2 Bw.: B konz.: 
violett, danu 
blaurot 

Bw.: B konz., G 
kon •• : rotviolett, 
dann rotorange 

G konz.: violett, 
dann gelbrot 

ua GN: GN: Bw.: GN extra: 
3 1-Z rotliches Braun 

Bw.: GN extra: 
olive 

ua WE WE Bw.: WE extra: Bw.: WE extra: 
2 1-2 braunrot rater 

I2a 3-4 I -2 Bw.: beide grau- Bw.: beide griiner, 
griin dann stumpfes 

Braunviolett 

ua1) 3 I Bw.: R konz.: Bw.: R konz.: 
ev. (dir.) griinblau (dir.) stumpfes 
ui 3-4 

({J-N) 
2 Blauviolett 

12a I-2 1-2 
ev. 
Id 

I2a 
ev. 
IZC 

Bw.: BC: blau
violett 

3GC: rotviolett 

Bw.: BC: rotvio
lett, dann grau, 
Losung: rot
orange 

3GC: rotviolett 

Bw.: (dir.) , 
rotviolett 

GG: Bw.: (dir.) GG: 
blaurot,langsam 
gelber RR: braunviolett, 

dann braun-
orange 

RR: braun, dann 
gelber 

Bw.: (gekupfert) Bw.: (gekupfert) 
roter, zuletzt rot- violett 
violett 



Farbstoffe 

690. Diphenylrot 
4B. (G) 

691. Diphenyltief
blau G. konz., 
R konz. (G) 

692. Diphenylvio
lett BV extra, 
R. (G) 

Konstitution 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

693. Direktblau Azofarbstoffe 
BB, 3B, RW, 
BW, GW. (J) 

694. Direktbraun 
M. (J) 

i'-Saure (alk.) 
t 
Benzidin 
.j. 
Salizylsaure 

Farbstofftabelle. 153 

F. 
V. 

Echt
heiten 

Li·IWa. 

Reaktionen auf der Faser mi t 
H,.SO. 66° Be I HNO. s = 1,4 

I 1-2 Bw.: violett Bw.: violettrot 

I2a 1-2 

I2b RW: m. 
g. 

ubr. 
m. 

Bw.: R konz.: 
griiner 

Bw.: BV: dunkel
blau 

R: braunviolett 

Bw.: R konz.: 
olivegriin, dann 
rotliches Grau 

Bw.: BV: braun 
R: orange 

Bw.: BB: roter Bw.: BB: grau-
RW: langsam grtin 

blaurot RW: stumpfesRot-
violett 

I2b 3 

4 

3 Bw.: (dir.) rot- Bw.: (dir.) rotvio-
ev. 
12e 
od. 
12i 

4 
liehes Blau lett 

695. Direkt- Triphenylmethan- r2b m. m. Bw.: braunrot, Bw.: wenig Veran-
bri11antblau BB. farhstoff 
(J) 

696. Direkt
brillantgelbKG. 
(J) 

697. Direktcate- Azofarbstoff 
chin G, GG, 
GR. (J) 

69B. Direktdunket- Azofarbstoff 
griin S. (J) 

699. Direktecht
orange SE. (J) 

700. Direktecht- Azofarbstoffe 
scharlach G, R, 
SE, B, 3B, BB, 
loB. (J) 

701. Direktecbt- Azofarbstoff 
schwarz B.· (J) 

Uisung: teilweise derung 
blau 

I2b m_ m. Bw.: roter 

12b 
ev. 
12f m. 
I2b m. 

Bw.: (dir.) siimtl.: 
violett, Spur 

g. braunlich 
m. Bw.: braunrot 

I2b m. m. Bw.: blaurot 

Bw. : Spur roter, 
dann entfarbt 

Bw.: (dir.) samtl. 
rotviolett, dann 
braunrot 

Bw.: stumpfes 
Rotviolett 

Bw.: braunlich, 
dann wieder 
orange 

12b m. m. Bw.: G, B, R: Bw.: G, B, R: 
blaurot Spur gel\,er 

I2b g. m. Bw.: grtin Bw.: rotviolett 

702. Direktgelb CR, T: Thiobenzenyl- 12b CR: m. Bw.: CR: (dir.) Bw.: CR: (dir.) 
violettrot violett T. (J) farbstoff CR: g. 

ev. T: braunlicbes Rot T: olivegelb 

703. Direktgriin 
BF, JO, G, B. 
(J) 

Azofarbstoffe 

704_Direktbimmel- Azofarbstoff 
blau grt1nlicb 
(J) 

12e 
12b m. m. Bw.: BF, JO: 

braunlicbes Vio
lett 

G: stumpfes Vio
lettbraun 

Bw.: BF: braun
liches Rot 

JO: violett, dann 
braunlicbes Rot 

G: violett, dann 
brauner 

12b Bw.: (dir.) griin, Bw.: (dir.) stump-
ev. Uisung:teilweise fes Violettrot 
12C g. m. rotlich 



I54 Organische FarbstoHe. 

Farbstoffe 

705. Dlrektlndigo
blau A, BK. (J) 

706. Direktindigo
blau BN. (J) 

707. Direktlieht
blau BX. (J) 

Konstitution 

A: Amidonaph
tholdisulfosaure 

t 
AmidokresoHither 

Jenzidin 
t 
Amidonaphthol

disulfosiiure 

Amidonaphthol
disulfosaure 

t 
Benzidin 
t. 
Dloxysulfonaph-

thoesaure 

Azofarbstoff 

70B. Dlrektlieht- Azofarbstoffe 
gelb 4GL, RL. 
(J) 

709. Dlrektolive G. Azofarbstoff 
(J) 

710. Direktorange 
G. (J) 

711. Dlrektorange 
R. (J) 

712. Duektsafra
nin B, G, RW. 
(J) 

713. Direktschwarz 
CR. (J) 

714. Erika B extra, 
BN. (A) (L) 

715. Erika Gextra, 
GN, 4GN. CA) 

716. FormalblauB, 
R_ (G) 

717. Formalbraun 
R. (G) 

0-Kresotinsaure 
t 

ToJidin 

t di' m-Toluylen amID-
sulfosaurer, 2,4,5 

Tolidin :::; 2 Mol. 
m-Toluylendia
minsuUosaure I J 

2, 4, 5 

Dehydrothio-m
xyJidin ..... I-Naph
thol-3,B-disulfo
saure 

Dehydrothio-m-
xyUdin-->2-Naph-
thol-6,B-disulfo-
saure 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

') Mit Na-pbos. 

F. 
V_ 

E~t
helten 

Li. Wa. 

12b z. g. g. 

I2b z. g. g. 

I2b z. g. m. 

Reaktionen auf der Faser mit 
:a.SO, 66' Btl HNO. s = 1,4 

Bw.: A: gruner 
BK: gruner, Vi

sung etwas 
braunlieh 

Bw.: griiner, LO
sung: teilweise 
braunJieh und 
violett 

Bw.: A: graugriin 
BK: stumpfes 

Blauviolett 

Bw.: stumpfes Vio
lettgrau 

Bw.: miBfarbig Bw.: stumpfes 
gtiin und brA.un- Graublau 
Jieh 

I2b g. m. Bw.: beide gelb- Bw.: beide rot-
stiehiges Rot violett 

I2b m. m. Bw.: violett Bw.: braunrot 

I2b') 2-3 2-3 Bw.: (dir.) blau- Bw.: (dir.) violet 
ev. rot, dann gelber, 
12k 4 Losung: orange 

12b 2-3 2 Bw.: (dir.) rot- Bw.: (dir.) dunk 
ev. liehes Orange les, braunJiehes 
12k 4 Violett 

12b m_ m. Bw.:RW:dunkel- Bw_: RW: stump--

m. m_ 

2 

rza 3-4 2 

12a 
dann 
I2f I 3 
I2a 

dann 
12£ 1-2 2 

blau fes Rotorange 

Bw.: rotliches 
Braun 

Bw.: (A) BN: 
blaurot 

Bw.: GN: blaurot 

Bw.: (nachbehan-
delt) beide lang-
sam roter 

Bw.: (nachbehan-
delt) dunkelblau 

Bw_: braunliches 
Rot 

Bw.: (A) BN: 
fleisehrot 

Bw.: GN: fleisch 
rot 

Bw.: (nachbehan 
delt) beide grau 
langsam r<lter 

Bw.: (nachbehan 
delt) rotbrauD 
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Farbstoffe I Konstitution 

718. Formalecht- Azofarbstoffe 
schwarz G konz. 

F. 
V. 

12a 
dann 

Echt
heiten 

Li·IWa. 

B konz., R 12£1) 3-4 3-4 
konz., 3B supra. 
(G) 

719. Formalgelb. 
(G) 

Dinitrostilben- I2a 
derivat. Gemisch dann 

I2f 

720. Formalrot G. Azofarbstoffe 
(G) 

12a 
dann 
Izf 

721. Formal- Azofarbstoffe 
schwarz TG, 
TR, C, TV, 
samtlich konz. 
(G) 

12a 
dann 
12f') 2 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,SO, 66' Be I HNO. s = 1,4 

Bw.: (nachbehan
delt) G: grau
blau 

B: miBfarbig,grau
blau u. braunlich 

Bw.: (nachbehan
delt) G: gelb
braun 

B: braun 

Bw.: (nachbehan- Bw.: (nachbehan-
delt) braunrot delt) griingelb 

Bw.: (nachbehan
. delt) violett, 

dann rot 

Bw.: (nachbehan· 
delt) TG, C: 
blaulich u. braun
Hch 

Bw.: violettrot 

Bw.: (nachbehan
delt) TG: braun
lich 

C: Losung: braun
rot 

722. Geranin G. 
(By) 

Dehydrothio-p- I2b s.g. m. Bw.: fuchsinrot Bw.: eosinrot 

723. Indigenblau 
R,B,BB, RW, 
BBW. (]) 

toluidin, ~ I· 
Naphthol-3-Sul-
fosaure 

Azofarbstoffe 12b 
dann 
I2i 

(J-N. 
m. g. 

Bw.: (entw.) R, B, 
BB: griiner 

RW: unverandert 

Bw.: (entw.) R, B, 
BB: stumpfes 
Braunrot 

RW: braunliches 
Violett, dann 
branner 

724. Melantherin 
RO. (J) 

Benzidin :::t 2 Mol. I2b Bw.: (entw.) dun- Bw.: (entw.) blau-
y-Saure (alk.) dann kelblau rot 

725. Melantherin 
BH. (J) 

H-saure (alk.), 
t 
Benzidin 

+ y-saure (alk.) 

726. Naphtamin· Azofarbstoff 
chromblau B. 
(K) 

727. N aphtamin- Azofarbstoffe 
direktbraun 
GR, DCG, 
DCB, V. (K) 

728. Naphtamin- Azofarbstoffe 
direktschwarz 
AK, FFG, FF, 
FFK extra, EK 
extra, ERK ex· 
tra, RWK ex-
tra. (K) 

I2i m. g. 
{l-N. 
I2b Bw.: (entw.) dun- Bw.: (entw.) 

dann kelblau stumpfes Rot 
12i m. g. 

{l-N. 

12b 
dann 
12d') 4 

Bw.:' (nachbehan
delt) griinblau 

Bw.: (nachbehan
delt) stumpfes 
Braunviolett, 
dann branner 

I2b 2-3 2-3 Bw.: DCG: dun- Bw.: DCG:braun-
V: kelbraun· violett 

V: griinblau V: gelber 

') 2-3 Bw.:AK:dunkel- Bw.: AK, FF: 
blau braunviolett 

FF: blaug~Un 

1) + CuSO, (2'/.) •• ) (+ 1'/. Bichr.) • • ) (Bichr.) ,iI) EK, ERK, RWK: 3-4 \ibt.: 2. 



Organische Farbstoffe. 

Farbstof.fe I Konstitution 

729. Naphtamin- Azofarbstoffe 
dunkeIgriin B, G, 

GG. (K) 

730. Naphtamin· Azofarbstoffe 
eehtbordeaux 
BG, BR. (K) 

73" Naphtamin· 
eehtgrau B. (K) 

732. Naphtamin
ech tseharlach 
E4B, E8B. (K) 

733. Naphtamin
echtschwarz 
SDE, SE, VE, 
KSV extra, 
KSG extra. (K) 

Azofarbstoff 

Azofarbstoffe aus 
dem Carbazolde
rivat aus ] :.saure 
und Phenylhy
drazin mit Di· 

azov. (Georgiev) 
Azofarhstoffe 

734. Naphtamin- Azofarbstoff 
eehtviolett BB. 
(K) 

735. Naphtamin
griin AG extra, 
B, AN, TE. (K) 

736. Naphtamin
lichtblau 4B, 
BB, B, FF, R. 
(K) 

737. Naphtamin
liehtbraun GG. 
(K) 

738. Naphtamin
lichtgriin G. (K) 

739. Naphtamin
Hch torange L. 
(K) 

740. Naphtamin
Hchtrot R, 6B. 
(K) 

74I. Naphtamin
orange TR, G, 
NG, PR. (K) 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

I) SKY, KSG: 121 iibr. ev. 12i. 

IF. I ~~~:~ I Reaktionen, auf der Faser mit 
V. LL I Wa.1 H,SO. 66° Be I HNO, s = 1,4 

Bw.:· B: rotliches 
Violett, Losung: 
braunrot 

G: rotliches Vio-
lett, dann braun-
rot 

Bw.: B, G: violett, 
Losung: rtitlieh 

I2b 4 3 Bw.: BG: violett Bw.:BG:braunrot 

12b 4-5 3-4 Bw.: griin 

I2b 2-3 Bw.:E4B:blaurot 

I2i 3 

I2b 

E8B: violettblau 

Bw.: (ohne Nach
behandeln) SE: 
griinHch 

VE: mi.6farbig 
bliiulieh 

KSG: braunviolett 

2-3 Bw.: stumpfes 
Griin 

I2a 3 2-3 Bw.:AG,B,AN: 
TE: blauliehes Vio-
ev. lett, dauo roter 
I2i 3 4 
od. 
I2k 3-4 3-4 

I2a 4-5 Bw.: 4B: grau
griin, dano brau· 
ner 

FF, R: blaugriin 

I2a 4-5 3-4 Bw.: dunkel, Lo
sung: stumpfes 
Braunviolett 

4 Bw.: braunrot 

Bw.: blau, dano 
rotviolett 

Bw.: E4B: braun
orange 

E8B: rotbraun 

Bw.: (ohne Nach
behandeln) SE: 
stumpfes Violett 

VE: bliiulich 

KSG: braunlieh 

Ew.: blau, danD 
violettrot 

Bw.: AG: violett, 
Losung: blaurot 

B: violett, Losung 
orangerot 

AN: blauviolett. 
Losung: rotlich 

Bw.: 4B: braun
liehes Violett 

F. R: graublau, 
dano roter 

Bw.: olivegriin, 
Losung: blaulich 

Bw. : gelb, dann 
braungelb 

I2a 4-5 3 Bw.:stumpfesVio- Bw.: olive 
lett 

I2b 4 3-2 Bw.: R: griinblau Bw.: R: leuehten-

I2a NG: ca.: 
TR: 2-3 3-4 
eVe G, 
12k PR: 

4-3 

6B: blau des Blau 

Bw.: G: braunrot 
PR: gelb 
NG: violett, dann 

gelbliches Rot 

6B: violettbraun 

Bw.: G: olivegelb 
PR: blau 
NG: braunviolett 



Farbstoffe Konstitution 

742. Naphtamin- Azofarbstoff 
rosa BB konz. 
(K) 

743. Naphtamin- Azofarbstoff 
rosolrot BG. (K) 

744. Naphtamin- Azofarbstoffe 
schadachB, 
BG, R. (K) 

745. Naphtamin
schwarz H. (K) 

y-Saure 
t 
Benzidin 
-I-
H-saure 

tN' '1' p- ItranllD 

Farbstofftabelle. I57 

F. 
V. 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO., 66' Be HNO. s = 1,4 

I.a 3-4 3 Bw.: blaurot Bw.: fleischr')t 

I.a 

12a 

12a 

3 • Bw.: dunkelblau Bw.: braunrot, 
dannmehrorange 

3 2-3 Bw.: B, BG:fuch- Bw.:B, BG:blau-
sinret rot 

4 2-S Bw.: mlllfarbig, Bw.:stumpfesRot
bliiuJich u.braun- violett 
lich 

746. Naphtazurin 
BX. (K) 

Azofarbstoff 12 a Bw.: blau, dann Bw.: rotviolett, 

747. Naphtogen
blauB, BB, 6B, 
RR, 4R, 6R. 
(A) 

748. Naphtogen
reinblau 3B, 
4B. (A) 

4R: Naphthyl- I2b 
amindisulfosaure dann 
2, 4, 8 ..... Cleve- I2i 
saure 1,7 ~ Kre- (fl-N) 
sidin ..... p-Xyli-
din 

Azofarbsto¥e 12b 
dann 
12i 3-4 

({J-N) 

4 

4 

viel roter dann rotbraun 
und entfiirbt 

Bw.: (nachbehan
delt) B: griin 

6R: griiner 

Bw.: (nachbehan
delt) B: braun
liches Violett, 
Liisung: gelblich 

6R: braunliches 
Violett 

Bw.: (entw.) 3B: Bw.: (entw.) 3B: 
roter I :~~~t, dann rot-

749. Neutralgrau Azofarbstoff I2b 3-4 2-1 Bw.: griin Bw.: blau, dann 
rotviolett (A) 

750. Nitranilbraun Azofarbsto'e 
B, BR, R. (J) 

75 I. Nitranilrot R. 
(J) 

752. Nitranil
schwarzNG.(J) 

753. Nitrophenyl
braun DR, R, 
RE extra, RF, 
RR, S extra, V 
extra (G) 

754·0xaminblau 
B, SB, SBN, 
BN, SR, 4R, 
RS, RRS, RX, 
RXN, G, GN, 
AR, BG. (B) 

Azofarbstoffe 

B: NW-siiure 
t 
Dianisidin 
.j. • 
I-Amldo-5-

naphthol-7-
suUosaure 

12b 
dann 
12k 

12b 
dann 

m. 

12k m. 

12b 
dann 
12k m. 
I2a I 
ev. 
12k 1-2 

12b st!. 
3R, ca. 
4R: 2 
ev. 
I2i 

(I/-N) 

g. 

g. 

g. 
1-2 

3 

ca. 
2-3 

Bw.: (nachbehan
delt) R: rot
orange 

B: mlllfarbig rot
lich 

Bw.: (nachbehan
delt) R: braun
orange 

B: stumpfes Braun 

Bw.: (nachbehan· Bw.: (nachbehan-
delt) blaurot delt) orangerot 

Bw.: (nachbehan. 
delt) braunlich 

Bw.: (nachbehan
delt) stumpfes 
Violettbraun 

S extra: braun· 
violett 

Bw.: B, BN: blau
griin 

3B: griin 
3R (dir.): dunkel

blau 
RS: wenig Veran

derung 

Bw.: (nachbehan
delt) stumpfes 
Orangebraun 

Bw.: (nachbehan
delt) RE: gelb
braun 

S extra: braungelb 

Bw.: B: bliiuIiches 
Rot 

BN: grau 
3B: blaurot 
3R: braunlich 
RS: grau, samtlich 

zuietzt entfarbt 



Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution 

755.0xamin- Azofarbstoffe 
bordeaux M, B. 
(B) 

756.0xamin- Azofarbstoff 
brillan trot B. 
(B) 

757.0xamin- Azofarbstoffe 
dunkelblau BG, 
R,BR,M,MN. 
(B) 

758.Oxamin- Azofarbstoffe 
dunkelbraun R, 
G. (B) 

759.0xamingranat Azofarbstoff 
M. (B) 

760. Oxamingriin 
B. (B) 

Phenol 
t 
Benzidin 

+ H-saure 

t. '1' p-Nltranl In 

F. 
V. 

Eeht-

L~e1twa. 
Reaktionen auf der Faser mit 

H,SO, 66' Be HNO. s = 1,4 

I2b 2-3 2-3 Bw.: B: Faser Bw.: B: stumpfes 
dunkel, Losung: rotliehes Grau 
braungelb 

12b 2-3 2 Bw.: dunkelblau, Bw.: ratvialett 
Losung: teilweise 

12b 2 
M, 

MN: 
ev. 
12C m. 
12b 

12b m. 

2 

rotlieh 

2-3 Bw.:BG,R:grnn Bw.: BG: violett· 
rat 

R: braunliehes Rot 

g. 

Bw.: beide mill- Bw.: beide wenig 
farbig blaulieh Veranderung 
und braun 

m. Bw.: blau Bw.: stumpfes Via-

I lettgrau 
Bw.: rotliches Vio- , Bw.: rotviolett 1 zu. 

lett I letzt brannJieh 

761. Oxamingriin 
G. (B) 

= Nr. 760, nur 12b 
Salizylsaure an-

2 - 3 Bw.: braunJiehes Bw.: vialettrot 
Vialett 

762.0xaminlicht
blau B, G. (B) 

763·0xaminlicht
griin B, G. (B) 

764·0xamin
marran. (B) 

765·0xaminrein
grnn G. (B) 

766.0xaminrat, 
BN, 3B. (B) 

767. Oxyphenin A, 
B, R. (J) 

768. Paranilbraun 
9, R, B, BB, G. 
-tA) 

statt Phenol 
Azofarbstoffe 

Azofarbstaffe 

I-Amido-5-naph
thal-7 -sulfosaure 

Jenzidin 

talizylSaure 

-rat: J -saure 

Bt 'd' enZl In 

+ Salizylsaure 

Azafarbstoffe 

12b 3-4 2-3 Bw.: G: grnn Bw.: G: roUiehes 
B: gruner, dann Braun 

millfarbig rot~ch B: grau 
12b 3-4 2-3 Bw.: beide braun- Bw.: beide rotvio-

gelb lett 

12b z. g. z. g. Bw.: vialett, lang- Bw.: ratvialett 
ev. sam schwarzlich 
12e 

loa 
ev. 
12e s.g. 2-3 

12b 2 2-3 
-rot, 
BN: 
ev. 
12e 
12k 
I2b B,R: B,R: 
R: g. g. 
ev. 
12e 

12b 3-2 2-1 
dann 
12k 3-2 4 

Bw.: (dir.) braun- Bw.: (dir.) bUiu-
orange liehes Rat 

Bw.: BN: blau
violett, dann 
blaurot 

3B: griinliehes 
Blau, dann 
braunJiehes Gelb 

Bw.:' (dir.) samt
lieh: gelbstichi
ges Rat 

Bw.: (naehbehan
delt) 0: rotliches 
Braun 

B: braunvialett 
G: braunorange 

Bw.: BN: vialett
rot 

3B: graublau 

Bw.: (dir.) A: oli· 
vegelb 

B: roUiehes Gelb 
R: Spur griiner 
Bw.: (naebbeban-

delt) 0, B, G: 
gelber 



FarbstoHtabelle. 159 

Konstitution F. .E~ht· Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe V. heiten 

HsSO, 66' Be HNO,s = I,4 Li. Wa. 

769. Paranilgelb G. Azofarbstoff I2b 2 2 Bw.: (nachbehan· Bw.: (nachbehan· 
(A) dann delt) wenig Ver· delt) braunlich, 

12k 2 3 anderung LOsung: rotliches 
Violett 

770. ParaniI· Azofarbstoffe I2b Bw.: (nachbehan- Bw.: (nachbehan· 
schwarz BB, T. dann delt) BB: stump- delt) BB: bar· 
(A) 12k 4 4 fes Griin deaux 

T:stumpfes Griin· T: braunIich 
blau 

77I. ParasuIfon- Azofarbstoffe I2b m. g. Bw.: (dir.) G: Bw.: (dir.) G: 
braun G, V. (S) ev. dunkel, LOsung: braungelb 

I2k braunrot V.: wenig Verano 
V: rotIiches Vio· derung 

lett 

772. ParasnUon· Azofarbstoffe 12b m. g. Bw.: (dir.) braun· Bw.: (dir. )violett· 
bronce GS. (S) ev. Iiches Rot braun 

I2k 

773. Plutobraun Azofarbstoffe I2b m. m. Bw.: (dir.) GG, Bw.: (dir.) GG, 
GG, NB, R. ev. NB: blaurot NB: bordeaux 
(By) Izk R: stumpfes Vio- R: braunrot 

lettbraun 

7 74. Plutoschwarz Aus: p·Diamidodi· I2b G,G G,G Bw.: A: blauvio· Bw.: A: stumpfes 
A, A extra, 3B phenylamin, G,G ext. ext. lett Rotviolett 
extra, BS extra, 2 Mol. ,,-saure ext. g. g. BS: violettbraun BS: rotbraun 
5BS extra, CF und m·Phenylen- ev. CF: griinblau CF: braunJiches 
extra, G, G diamin (Geor- 12d G: StichinsBraun- Bordeaux 
extra, F extra. giev) violett 
(By) 

7 75. Polyphenyl· Azofarbstoffe 12a 1-2 I Bw.: beide wenig Bw. : beide stump· 
blau G konz., Veranderung fes Violettgrau 
GF konz. (G) 

7 76. Polyphenyl· Azofarbstoff 12a 3 I Bw.: (dir.) Spur Bw.: (dir.) braun· 
blauschwarz B ev. griiner rot 
konz. (G) 12i 3 2-3 

({J-N) 

7 77. Polyphenyl· Azofarbstoffe I2a 2 2 Bw.: 3G konz.: Bw.: 3G konz.: 
gelb 3G konz., braunrot griiner 
R. (G) R: rotIiches Braun R: Stich ins Olive 

7 78. Polyphenyl· Azofarbstoff I2a 1-2 I Bw.: violett, lang- Bw.: rotviolett, 
griin BD. (G) sam roter LOsung: rot· 

orange 

7 79. Polyphenyl· Azofarbstoff 12a 2-3 2 Bw.: blau Bw.: olive 
orange R extra. 

(G) 

7 80. Polyphenyl- Azofarbstoff 12a 1-2 I Bw.: wenig Ver· Bw.: olivegriin 
reinblau 3G anderung 
konz. (G) 

7 8I. Polyphenyl· Azofarbstoffe 12a I I Bw.: G konz.: Bw.: G konz.: rot· 
schwarz G violettbraun braun 
konz., R konz. R konz. :rotviolett R konz.: braunrot 
(G) 



r60 Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution F. 
V. 

Eeht· 
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,SO. 66' Be HNO, s = I,4 

782. Primnlin (By) 
(C) (K}(M) (A) 
(Gr. E.) Poly
ehromin A. (G) 

783. Rosanthren 
0, R, A, B, CB, 
GWL extra, 
RWLextra,LW 
extra,AWLex
tra. (J) 

784. Rosanthren
bordeaux B. (J) 

Entsteht aus p. I2a 
Toluidin und ev. 
Sehwefel (Sulfo- Izi 
saure) ({I-N) 

0: Farbstoff aus I2b 
m-Amidoben- dann 
zoyl-J -saure Izi 

({I-N) 

Azofarbstoff I2b 
dann 
I2i 

({I·N) 

m. 

m. 

785. Rosanthren- Azofarbstoff 
liehtbordeaux 

I2b g. 
dann 

BL, 2BL. (J) 

786. Rosanthren- Azofarbstoff 
liehtrot 7BL. (J) 

I2i g. 
«(j-N) 

I2b g. 
dann 

I -2 Bw.: (dir.) heller 
entw.: fuchsinrot 

Bw.: (entw.) R, A: 
blaurot 

g. CB: violett, lang· 
sam braunliches 
Rot 

g. 

Bw.: (entw.) griln· 
stichiges Blau 

Bw.: (dir.) roter, 
dano wieder gru
ner, entw.: blau
rot 

Bw.: (entw.) R: 
wenig Verande
rung 

A: Spur brauner 
CB: stumpfes 

Braunviolett 

Bw. : (entw.) braun
liehes Bordeaux 

Bw.: (entw.) beide Bw.: (entw.) beide 
dunkelblan stumpfes Braun· 

g. violett 

Bw.: (entw.) griin· Bw.: (entw.) bliiu-
stiehiges Blau liehes Violett 

I2i g. g. 

787. Rosanthren- Azofarbstoff 
orange R. (J) 

788. Rosanthren- Azofarbstoff 
rosa. (J) 

789. Rosanthren
violett 5 R. (J) 

790. Sambesibor
deaux 7B. (A) 

79I. Sambesibraun 
4R, G, GG. (A) 

792. Sambesiecht· 
schwarz extra. 
(A) 

793. Sambesiolive 
G. (A) 

Azofarbstoff 

Azofarbstoff 

G, GG: 
y-saure 
t 
Benzidin 
,). 
2,7-Naphthylen
diaminsulfosaure 

Azofarbstoff 

Azofarbstoff 

({I·N) 

I2b 
dano 
I2i m. 

({I·N) 

I2b 
dano 

g. 

Bw.: (entw.) Spur Bw.: (entw.) brau-
branner ner 

Bw.:(entw.)griln- Bw.: (entw.) 
stiehiges Blau stumpfes braun· 

I2i m. g. liehes Rot 
({I-N) 

I2b 
dann 
I2i 

({I-N) 

I2b 
dann 
I2i 

({I-N) 

Izb 
dann 
I2i 

({I-N) 

I2b 
ev. 
I2i 

({I-N) 

12b 
dano 

m. 

Z-I 

4 

4 

g. 

4 

2-I 

4 

Izi 3-2 3-4 
({I-N) 

Bw.: (entw.) griln' 
stiehiges Blau, 
Losung: teilweise 
rotlicb 

Bw.: (entw.) dun
kelblau, Losung: 
violettrot 

Bw.: (dir.) G: 
braun 

GG: braunliehes 
Violett, dann 
rotorange 

Bw.: (dir.) blau 
Losung: gelblieh 

Bw.: (entw.) 
stumpfes briiun
liehes Rot 

Bw.: (entw.) blau
violett 

Bw.: (entw.) 
braunrot 

Bw.: (dir.) G: 
stumpfes rot
liehes Violett, zn· 
letzt entfiirbt 

GG: brauner 

Bw. : (dir.) gelb
braun 

Bw.: (entw.) Vio· 
lettrot 



Farbstoffe Konstitution 

794. Sambesirot Azofarbstoffe 
B, 4B, 6B, BB. 
(A) 

795. Sambesirubin Azofarbstoff 
B. (A) 

796. Sambesischar- Azofarbstoffe 
lach BA extra, 
3B extra, 6B 
extra. (A) 

797. Sambesi
schwarz F, BH, 
BR, R, D, OTA, 
V, GG, OBA, 
zBA. (A) 

798. Solaminblau 
BF, FF. (A) 

799. Solamin
orange RL, zRL. 
(A) 

800. Solaminrot 
BBL. (A) 

BR: 
,,-saure (alk.) 

bianisidin 

Xnudonaphthol-
sulfosaure S 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

Farbstofftabelle. 16I 

F. 
V. 

Izb 
dann 
Izi 

(i1-N ) 

Izb· 
dann 

_l>~ht
heiten 

LLIWa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
R,SO. 66° Be I RNO,s = 1,4 

Bw.: (entw.) B: 
blaurot 

3 - 4 6B: fuehsinrot 
Losung: braun
Heh 

BB: blaurot, LO
sung: braunHeh 

Bw.: (entw.) griin
stiehiges Blau 

Bw.: (entw.) B: 
gelber 

6B, BB: braunlicbes 
Rot 

Bw.: (entw.) vio
lettbraun 

121 :i-I 4 
(i1-N) 

Bw.: (entw.) si!mt- Bw.: (entw.) samt-
Heh blaurot Heh braunHehes 

Izb 
dann 
r2i 2-1 4 Rot 

(i1-N) 

Izb 4-3 Z-I 
ev. 

uil} 4 4-

Bw. : (dir.)F:griin
liehes Blau 

R: griinstiehiges 
Blau 

BR: blaulieh 
V: (entw. m-Tol. 

d.) griinblau 

Bw.: (dir.)F: blau, 
Liisung: rotHch 

R: rotviolett 
BR: stumpfes Vio

lett 
V: (entw. m-Tol. 

d.) orangebraun 

Izb 4 Z-I Bw.: BF: griin 
FF: blaugriin 

Bw.: BF: rotvio
lett 

FF:graublau,dann 
braunHeh 

I2b 

Bw.: RL: stump- Bw.: RL: gelbgriin 
fes braunHehes I zRL: olivegriin 
Violett 

z RL: rotlichesBlau 

5 I-Z Bw.: grilnHches Bw.: blau 
Blau 

Bor. Solidgelb R. Thiobenzenylfarb- I2b m. m. Bw.: braunorange Bw.: olivegelb 
(J) stoff 

80z. Thiazinbraun Dehydrothio-
G, R. (B) toluidinderivat 

803. Thiazinrot G. Primulin -+ z,6-
(B) Naphtholsulfo-

804. Thiazinrot R. 
(B) 

805. Thiazolgelb. 
(A) -G, R. (By) 
-3G, GL. (By) 

saure 

Dehydrothio-p-to
luidinsulfosaure, 
-+ NW-Siiure 

Dehydrothio-p-to
luidinsulfosaure 
-+ Dehydrothio
p-tol uidinsulfo-
saure 

806. Toluylen- Azofarbstoffe 
braun B, M. 
(By) 

1) Diamin. 

Izb 2-1 Z Bw.: (dir.) G: 
ev. braunrot 
I2e R: rotbraun 

ub Z-I 1-2 Bw.: ... 

Bw.: (dir.) G: we
nig Veranderung 

R: Spur gelber 

Izb I-Z Bw.: violettstiehi- Bw.: blaurot 
ges Rot 

m. g. Bw.: (A) langsam Bw.: (A) roter, 
entfiirbt dann wieder gelb 

und entfiirbt 

1zb m. g. Bw.: B: violett 
M: millfarbig 

Bw.: beide rot
liches Braun 

Gnehm- von Muralt, Tasehenbueh. 2. Aufl. II 



Organische Farbstoffe. 

- Echt-
Konstitution F. Reaktionen auf der Faser mit 

Farbstoffe V. heiten 
a.SO, 66° Btl HNO.s = 1,4 Li.IWa. 

807. Toluylenecht- Azofarbstoffe lzb s.g. m. Bw.: 3G: dunkles Bw.: 3G: stumpfes 
braun 3G, RR. Rotviolett Bordeaux, dann 
(By) RR: schwiirzlich miLlfarbig 

RR: miLlfarbig, 
braungelb 

808. Toluylenecht- LX: Stilbenfarb- Izb g. z.g. Bw.: LX: dunkel- Bw.: LX: stump-
orange GL, LX. stoff blau fes Olive 
(By) 

809. Toluylengelb Azofarbstoff lob m. z.g. Bw.: wenig Ver- Bw.: braun, dann 
G. (By) anderung rotviolett 

8,0. Trisulfonblau l-Napbthol-3,6,8- ub m. z. g. Bw.: grilnblau Bw. : stumpfes Rot 
R. (S) trisulfosaure 

t 
Tolidin 
.j. 
(I-Naphthol 

8 II. Trisulfon- Salizylsaure Izb z. g. g. Bw.: (dir.) braun- Bw.: (dir.) bar .. 
braun B. (5) 

Btnzidin 
ev. rot deaux 

.j. • 
uf1) 

o-A=do-8-Naph-
thol-3,6-disulfo-
saure 
.j. 

m-Phenylendiamio 
12. Trisulfon- =Nr. BII, nur ub z.g. g. Bw.: (dir.) rot- Bw.: (dir.) bor-

braun GG. (S) Dianisidin an- ev. violett deaux 
sta tt Benzidin I.f1) 

8 

'3. Trisulfon- Azofarbstoff ub z.g.1 g. Bw.: stumpfes I Bw.: braun 
bronce B. (S) braunliches Rot 

8 

'4. Trisulfon- B: = Nr. 810, nur 12b B:m. B:m. Bw.: B: griin- Bw.: B: gelbbraun 
violett B, N. (S) Benzidin anstatt N:g. N:g. stichiges Blau N: hellbraun 

8 

Tolidin N: stumpfe. Blau-
grii(. 

') (+ CuSO,). 

4. Belzenfarbstoffe. 
Es folgen einige Prafixe dieser Farbstoffklasse: 

Chromat
Metachrom- }(A) Beizen

Palatinchrom- } (B) 

Chromoxan- I 
Diamant-
Saureanthracen- J 
Saurechrom-
Monochrom-

Anthracenchrom-

} Anthracenchroma t- (C) Azoalizarin- (DH) 
Anthracensaure-
Eriochrom- (G) Oxychrom- (Gr. E.) 

Anthrachrom-

} Salicin- (K) Anthrachromat- (J..) Salicinchrom- Domingoalizarin-
Domingochrom-

(By) 



Autochrom
Echtbeizen
Saurealizarin-

Omegachrom-

Farbstoffe Konstitution 

Farbstofftabelle. 

(S) 

F. 
V. 

Acidolchrom
Acido1chromat- (t. M.) 

Anthracylchrom- } (WDC) 
Bichromin-

.l;f?I1t
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit') 
H"SO, 66° Be I lINO, s = 1,4 

815. Alizarin V I I,2·Dioxyanthra- tsa 5 Bw.: Al-Beize: 
braunrot 

Bw.: Al-Beize: 
leuchtendes 
Orange 

extra rein 20"/0. chinon ISb 
~) ~c 

816. Alizarin SX, I,2,7-Trioxyan-
GD 20"/0. (B) thrachinon 

loa 

Isa 
ISb 
ISC 
lOa 

5 5 Bw.: AI-Beize: 
blaurot 

Bw.: Al·Beize: 
orangegelb 

8I7. Alizarin G I, I,2,6·Trioxyan·. Isa 
ISb 

4 4 Bw.: Al·Beize: Bw.: AI-Beize: 
RG ZOO,.. (B) thrachinon 

818. Alizarinblau 
X, R, RR, C, 
WX,WR, 
WRR,WC.(B) 

8'9. Alizarinblau 
S, SW. (B) 

820. Alizarinblau
schwarz B, 3B. 
(By) 

821. Alizarinbor
deaux B Teig. 

(By) 

822. Alizarin
brillantblauB, 
3R. (Gr. E.) 

823. Alizarin
brillantgriin G, 
SE, (C) 

824. Alizarincyanin 
R, RR, NS, 
NSV, WRB, 
WRR. (By) 

Dioxyanthrachi
nolin 

Behandeln von 
Nr. 818 mit 
NaHSO, 

DasReaktionspro' 
dukt aus Pur· 
purin und Anilin 
wird sulfuriert 

I,2,5,S.Tetraoxy
an thracbinon 

G: Entsteht aus 
Leukochinizarin 
und 4-Toluidin-
2 -sulfosaure in 
Gegenwart von 
Borsaure 

1.,2,4,S,8·Penta
oxyanthracbinon 

blaurot rot1iches Gelb 

4aa 
lob 
ISb 

4 

4aa s.g. 
lob 
ISb 

4aa z. g. 
ISb 
Isa 
lob s.g. 

4 

4 

g. 

g. 

g. 

Cr-beize: blaurot 

Bw.: Cr-Beize: 
X: griiner 

W.: griiner 

W.: Cr-Beize: 
beide stumpfes 
schwlirzliches 
Blau 

W.: violett 

za s.g. s.g. W.: Cr-Beize: B: 
4aa griiner 
4ba 3R: rotviolett 
4ca 
zb 5-4 5 W.: Cr-Beize: 

4aa beide blaugriin 
4ba 
4ca 

s.g. g. W.: Cr-Beize: R: 
tiefes Rotblau 

RR: rotviolett, 
dann blaurot 

NS: schwlirzlich, 
dann braun 

Bw.: Cr-Beize: 
X: stumpfes 

Braungelb 

W.: gelb mit vio 
lettem Rand und 
entflirbt 

W.: Cr-Beize: B, 
3B: olivegelb 

W.: gelbbraun 

W.: Cr-Beize: B 
rotbraun 

3R: gelblicbes 
Olive 

W.: Cr-Beize: 
beide braunlicbe 
Olive, dann gelb 
braun 

W.: Cr-Beize: R 
scbmutzig griin 

RR: olivegriin 
NS: griin 

') Wo nicbts vermerkt ist, ist bei den Faserreaktionen die Beize des angegebenen FArbe-
"erfahrens vorausgesetzt. . 

11* 



Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution F. E~t- Reaktionen auf der Faser mit 
V. beiten 

HoSO. 660 Be I HNOls= 1,4 Li. Wa. 

8'5. Alizarincyanin G:Nr. 824, wird 4aa s.g. g. W.: G extra: vio- W.: G extra: mill-
G,GextraTeig. mit NHI behan- rob lett farbig griinlich 
(By) delt wsung: teilweise 

blaugrun 

826. Alizarin iihnlich Nr. 8'5 4aa s.g. g. W.: blau W.: violett 
cyaninschwarz 4ba 
G, Teig. (By) rob 

Isb 

8'7. Alizarinecht- .. . 4aa g • g. W.: SP:rotviolett W.: SP: rotbraun 
·schwarz SP, T. 4ba T: Stich ins Vio· T: gelbbraun 
(By) lette 

828. Alizaringelb m-Nitranilin .... 4aa 5-4 5 W_: Cr-Beize: W_: Cr-Beize: 
3G. (By) Salizylsiiure 4ba orange blaurot, dann 

orangerot 
829_ Alizaringelb p-Nitranilin .... 4aa 5 5 W.: Cr-Beize: W.: Cr-Beize: 

R. (By) Salizylsaure 4ba wenig Verande- rotorange, dann 
lob rUDg orange 

830. Alizarinlicht- .. . 4aa •. g . g • W.: Cr-Beize: W.: Cr-Bei2e: 
griin G extra, 4ba siimtlich: dunk- samtlich: ocker 
~G, EF. (Gr.E.) 4ca ler,ohneFarben-

2a umschlag 

831. Alizarinmar- Amidoali2arin W: W.: Cr-Beize: W.: Cr-Beize: 
ron, W. (B) 4aa W: dunkelkirsch- W: briiunlichgelb 

mar_ rot mit braunem 
Isa Rand 
[Sb 3 4 

83" Amarinora!lge I,.-DioxY-3-nitro- A: Bw.: AI-Beize:A: Bw.: AI-Beize: A: 
A, W, SW.(B) anthrachinon Isa ·S-4 4 Spur gelber Spur gruner 

W, 
SW: 
4aa 4-S S 

8 33. Amarin- I,',4-Trioxyan- ,sa s.g. g. W.: AI-Beize: W.: AI-Beize: 
purpurin .0'/0 thrachinon ISb blaurot orange, danngelb 
(By) 

4a" 4ba 
34; Alizarinrot· I,'i6-Trioxyan- 4aa s.g. s.g. .. . . .. 

3WS (M), SSS thrachinon"3-
4a" (B) suifosaure 

8 

3S. Alizarinrot Purpurinsuifo- 4aa s.g. s.g. W.: AI-Beize: W.: AI-Beize: 
PS. (By) (B) (M) sauren 

4a" 
gelbstichiges Rot orange, dann gelb 

8 

36. Alizarinrot S. [,2-Dioxyanthra-
4a" 

B.g. s.g; W.: AI-Beize: lang- W.: AI-Beize: 
(B) chinon-3-sulfo- 4aa sam orange orange, zuletzt 

siiure lOa gelb 

8 

lob 

37. Alizarin- I,.-DioxY-S,8, 4aa s.g. s.g. W.:Cr-Beize:WR: W.:Cr-Beize:WR: 
schwarz SW, naphthochinon 4ba Stich ins Violett braun 
SWR, WR, s, 
WX,(B) Sund SR: 

8 

SR ffir Bw. (B) ISb 4-3 4 
38. Anthracen- Azofarbstoff 4aa 

blau C. (C) 4ba 
8 4-3 S W.: rotviolett W.: braunolive 

39. Anthracen- I,3,4,5,7,8·Hexa- 4aa · S-4 4 W.: Cr-Beize: WR W.: Cr-Beize: WR 
blau WR, WR oxyanthrachinon 4ba extra: griinstichi- extra: violett 
extra. (B) 

4a" 
ges Blau 

8 



FarbstoUe 

840_ Anthracen
hlau WG, WB. 
(B) 

84 I. An thracen
blau WGG, 
WGG extra. (B) 

842. Anthracen
blauschwarz 
BG, C, KC. (C) 

843- Anthracen
braUD, W, SW, 
WR,WG,WGG 
Teig, R, G, GG. 
(B) 

844. Anthracen
chroma t bla u 

XR. (C) 

845. Anthracen
chromatbraun 
BG, BR, EB, 
ER, 3G, WS. 
(C) 

846. Anthracen
chromatgrau 
KB, KC, G. (C) 

847. Anthracen· 
ehromatgriin 
B, KFF extra. 
(C) 

Farbstofftabelle. 

Konstitution 

Behandlung von 
I,5-Dinitroan
thrachinon mit 
H,SO, mit oder 
obne Zusatz von 
Reduktionsmit
teln 

Dioxydiamido
anthrachinon
sulfosauren 

Azofarbstoffe 

I,Z,3-Trioxyan
thraehinon ge· 
mischtmitetwas 
I,2,3,5,6,7-Hexa
oxyanthrachinon 

Azofarbstoff 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

F. 
V. 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

Reaktionen auf der Faser mit 
HoSO. 66° Be I HNO. s = 1,4 

4aa 4-5 s.g. W.:Cr-BeizeWB: W.:Cr-Beize:WB: 
4ba griiner griinolive mit 
4ar violetter Lasung 

4aa s.g. s.g. W.: WGG extra: W.: WGG extra: 
Cr·Beize: braun· Cr·beize: olive-
schwarz griin 

4ba 3-4 5 W.: BG: griin W.: BG:'olive 
C, KC: stumpfes C: braunlich olive 

Rotviolett KC: braunlich 

4aa s.g. s.g. W.: Cr-Beize:W: W.: Cr-Beize: W: 
braun rotliches Braun helles Gelbbraun 
Isa g. z. g. 
ISb 
ISC 

4 

4 

4 5 

W.: Cr·Beize: rot- W.: Cr-Beize: 
violett braun 

W.: Cr·Beize: BG: 
blaurot 

EB: stumpfes 
Braunviolett 

3 G: braunliches 
Rot 

W.: Cr-Beize: KB, 
G: stumpfes Rot
braun 

W: beide wenig 
Veranderung 

W.: Cr-Beize: BG: 
rotbraun 

EB: dunkelbraun 
3G: blaurot, dann 

rotbraun 

W.: Cr·Beize: KB: 
rotbraun 

G: braunliches 
Bordeaux 

W.: B: griinolive 
KFF: olive 

848. Anthracen- Azofarbstoff 5 W.: rotviolett W. :rehbraun,dann 
braunliches Bor· 
deaux 

chromatviolett 
XB. (C) 

849. Anthracen· Azofarbstoffe 4aa R: 5 
iibr. 

4 

W.: G, R, BW: 
wenig Verande
rung 

W.: BW: braun
liehes Olive chromblau BW 

extra, RRW ex-
tra, RST, BST, 
G,B,RWN,R, 
F, FR. (C) 

850. Anthracen
chrombraun D, 
SWN, SWR, 
DW, DWN, 
KDR.(C) 

D:o-Amidophenol- 4ba 
p-sulfosaure ..... 
m·Phenylen· 
diamin 

4 W.: SWN, D, 
KDR: ratlieher 

R: stumpfes 
Braun 

G: olive 

W.:SWN,D:gelb· 
braun 

KDR: bordeaux, 
dann rotbxaun 

851. Anthracen- Azofarbstoffe 4ba GLN GLN W.: GLN: braun W_:GLN:blaurot, 
chromfeldgrau 4 - 3 5 dann gelb braun 
G, GL, GLN.(C) 



I66 

Farbstoffe 

852. Anthracen
chromrot A, B, 
G. (C) 

853. Anthracen
chromschwarz 
SB, F, P extra, 
PF extra, PBB 
extra. (C) 

854. Anthracen
chromviolett B. 
(C) 

855. Anthracen
gelb C. (C) 

856. Anthracen
geJb BN. (C) 

857. Anthracen
orange G. (C) 

858. Anthracen
rot (By) (J) 

Organische Farbstoffe. 

Konsti tn tion F. 
V. 

Echt
heiten 

Li. Wa. 

A:o-Amidophenol- 4ba 
p-sulfosaure 

4 

---i>- Resorzin 

Typus: Amido
naphtholsulfo
saure ..... Naph

'thol 

4ba 3 
PBB 

4 

o-Amidophenol·p- 4aa 
sulfosaure, 4ba 
..... tl-Naphthol 4ca 

Thioanilin, 
:;2 Mol. Salizyl
saure 

z-NaphthyJamin-
6-(8)-sulfosaure, 
..... Salizylsaure 

4aa 4 
4ba 
4ca 

4ba 3-4 
4ca 

s 

Reaktionen auf der Faser mit 
H"SO, 66° Be I HNO, s = I,4 

W.: A: brauulfch W.:A:braunoran-
B: gelber ge 
G: griinblau B: rotliches Gelb 

G: dunkelblau, 
dann rotbraun 
und gelb 

W.: SB, F, PBB: W.: 5B, PBB: we
wenig Verande- nig Veriinderung 
rung F: Stich ins Brau

ne 

W.: rotviolett W.: violettbraun 

W.:rotlichesDun- W.: violettbraun, 
kelbraun zuletzt braun

orange 

W. : gelbJiches Rot W.: blaurot, dann 
leuchtendes GeJb 
rot 

4ba 3-4 S W.: dunkles Vio- W.: rotviolett, zU
letzt bordeaux 

NW-siiure 

o~Nitrobenzidin 
.j. 
Salizylsaure 

4ca lettblau 

4ba 2-3 4-S W.: (nach 4ba) 
2a (By): fuchsinrot 

W.: (nach 4ba) 
(By): violettrat, 
dann braunrot 

859. Anthracen- Azofarbstoffe 4aa 3 - 4 S W.: EB. ER: olive- W_: EB, ER: olive 
saureblau EB. 
ER, KBB, 
KBR. (C) 

860. Anthracen
saurebraun B. 
(C) 

86I. Anthracen
saurebraun G, 
N, R. (C) 

862. Anthracen
saureschwarz 
ST, SRT, SR, 
SAS, SASN, 
DSN, DSF. (C) 

863_ Anthrachinon
blau SR extra. 
(B) 

4ba griin 

m-Phenylendiamin 4aa 
:; 2 Mol. Cleve- 4ba 
saureI,6,pMol. 4ca 
AmidosaJizyl-
saure 

Typus: 
Sulfanilsiiure 
.j. 
Salizylsaure 

t N- -Ii p. Itranl n 

Azofarbstoffe 

Einwirkung VOn 
Anilin auf Tetra
hrom-I,s-diaml
doanthrachinon 
(Sulfosaure) 

2 

3 

s.g. 

S 

g. 

W.: stumpfes Vio- W.: violettbraun 
lett dann gelber 

W.: G:braunliches 
Bordeaux 

N: griinliches 
Schwarz 

R: olivegriin 

W.: ST:blaugriin, 
SRT: stumpfes 

Blauviolett 
SR, SAS: rotvio· 

lett 
SASN: ratIiches 

Braun 
DSN: griin 

W.: (nach 2a) : 
miJ3farbigratlich 

W.: G: bordeaux 
R: griinblau,dann 

braun 
N: gelbbraun 

W.: ST: dunkle 
Bordeaux 

SRT: roUiches 
Braun 

SR: braunviolett 
dann bordeaux 

SAS, SASN: 
braun,dannroter 

W.: (nach 2a): 
olivegriin, dann 
gelber 



Farbstofftabelle • 

Konstitution F.· . Echt- Reaktlonen auf der Faser mit 
Farb8toffe V. heiten 

HsSO. 66° Be }{NO.8 = 1,4 Li. Wa. 

864. Anthrachinon- I,s-Dinitroanthra- 2a 8.g. g. W.: (nach 2a): W.: Cnach 2a): rlIt. 
violett (B) chinon wird mit 4bll entfarbt liches Braun 

p-Toluidin er- 4cII 
hitzt (Sulf08Aure) 

865. Azochromblau Azofarb8toff 4bll 4-5 4 W.: wenig VerAn- W.: gelbliches 
A. (K) derung Braun 

866. Azochromblau NaphthionsAure 4bll 4-5 4 W.: blaugriin, W.: rotbraun 
B. (K) ...... I-Naphthol-5- dann 8tumpfes 

sulfosAure Rotviolett 

867. Azotuchschar- .. . 4cII m • z.g. W.: grilnstichiges W.: dunkelblau, 
lach G 90. (Gr. Blau dann rotliches 
E.) Braun 

868. Benzoechtrot Salizylsliure 4bll 3-4 4 W.: (nachbehan- (W.: nachbehan-
FC. (By) 

Jenzidin 
CrF. delt) dunkelblau delt) dunkelblau, 
I2b 3-2 I dann rotbraun 

-I-
,,-sliure (sauer) 

86g. Brillant- Typus :/l-Naphtho- 4all 8.g. s. g. W.: (Cr-Beize) W.: (Cr-Beize): 
alizarinblau G, chinousulfosAure 4bll beidegelbgriin beide gelbgriin 

R. (By) wird mit Nitroso- CrF. 
diAthylanilin ISb 
kond. bei Gegen-
wart vonNa.SoO, 
und Essigsiure 

870. Brilliint- Ahnlich Nr.825 4all 8.g. z.g. W.: (Cr-Beize) W.: (Cr-Beize) 
alizarincyanin 4bll braun stumpfe8 Gt1ln 
3G. (By) 2a 

871. Chromacid- .. . 4bll g. g . W.: FR: rotbraun, W.: FR: gelb-
blau FR, FRN, iibrigenolivegriin braun, iibrigen 
FB, FBN. (Gr. olive 
E.) 

872. Cbromacid- .. . 4all 8.g . s.g. W.: rlItliches W.: rotbraun 
achwarz RH. 4bll Braun 
(Gr. E.) 

873. Cbromblau ... 4bll 4 5 W.: violett W.: vlolettbraun 
CKR. (G) 

874. Chromblau-
schwarz B. (J) 

... 4bll 4 5 W.: blauviolett W.: braunolive 

875. Chromcarmin Azofarbstoffe 4bll 8.g. g. W.: slimtlich gt1ln W.: sAmtlich gelh-
A, B, sB. (By) braun 

876.Chromcyanin Azofarbstoffe 4all 8.g. s. g. W.: G: gt1ln W.: G, R: gt1ln. 
G, R, T. (By) 4bll R: olive lich, bei G: L0-

T: StichinsBraun· sung: teilweise 
olive violett 

T: Spur gelber 

877. Chromecht- Azofarbstoffe 4bll 3 4-5 W.: beide wenig W.: beide ocker 
blau B, R. (J) 4CII Anderung 

878. Chromecht- Azofarbstoffe 4bll s.g. s.g. W.: BX: rotviolett W.: BX: graublall 
blauB,BX.(B) 

879. Chromecht- Azofarb8toff 4bll 3 3-4 W.: Spur blauer W.: viel gelber 
bordeaux B. (J) 4cII 



168 Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe 

880. Cbromeebt
braun A, B, BC, 
G,R,TV.V.(J) 

881. Chromeebt
eyanin B, BL, 
G, R, GN. (J) 

Konstitution 

882. Chromeebt- Azofarbstoffe 
gelb G, GL, GG, 
5G, 0, R. (J) 

883. Chromecht
gelb GG, RR 
extra CAl 

884. Chromeebt
granat BL. (A) 

885. Chromeebt
griin AW, BL. 
G, GL. (J) 

886. Chromeebt
orange R. (J) 

887. Chromecht
rot BB. (J) 

888. Chromeebt
schwarz BB. 
BBP, FW. 
PWRL konz., 
PWBL konz., 
PWRR, 1628. 
(J) 

GG: O-Anisidin 
-+ Sa1izylsiiure 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoffe 

Azofarbstoff 

Azofarbstoffe 

889. Chromeebt- Azofarbstoffe 
violett B, BB. 
(J) 

890. Chromogen B Azofarbstoffe 
80, V 55. (Gr. 
E.) 

891. Chromoxan
blau R. (By) 

892. Chromoxan
braun SR. (By) 

Triphenylmethan
farbstoff 

F. 
V. 

-Eclit
heiten 

U. Wa. 

4aa A:S ea. 
4ba iibr. 5-4 

ca.: 
4 

Reaktionen "auf der Faser mit 
lIsSO, 66° Btl RNO. s = 1,~ 

W.: A: unveran-
dert 

B: bordeaux 
BC: roter 
V: stumpfes Vio

lettrot 

W.: A: wenig An· 
derung 

B: braunrot 
BC: braun 
V: violettbraun 

4aa 4-5 5 W.: B, BL, G, R: W.: B, BL, G, R: 
4ba griiner gelbbraun 

GN: blaugriin GN: gelbolive 

4aa G, 5 W.: G, GL: rot- W.: G, GL: dunk-
4ba GL, liebes Dunkel- les Braunviolett, 
~ea 5G: braun dann braun-

4-5 5G, 0, R: orange orange 
iibr. GG: rot GG, R: rotstichi-

S ges Orange 
5G, 0: orange 

4aa ~ 4-5 W.:(Metachromb.) W.: GG: braun-
4ba GG: braunorange Iiebes Rot 
4cc. RR extra: rot- RR extra: orange 
~efl orange 
4aa 4-5 3-4 W.: (Metachrom- W.: ocker 
4ba beize): briiun-
4ea liebes Gelb 
~efl 

4ba AW 
4-5 
G: 

2-1 
GL: 

4 

4aa 4-5 
4ba 
olea 

5 

4 

W.: AW: unver
Andert 

iibrigen: rotviolett 

W.: dunkelblau 

W.: AW: olive
griin. BL, GL: 
rotliches Braun 

G: stumpfes Olive 

W.: dunkles Rot
violett 

4aa 
4ba 
4ea 

4 4-5 W.: gelber W.:gelb,dannent-

5 

f!rbt 

W.: BB:. griinblau I W.: BB, PWRL, 
FW: griin PWRR: gelb.-
PWRL: ratlieb braun 
PWRR: bliulieb FW, 1628: braun 
1628: griinlieb 

4ba B:S 5 W.: beide roter W.: B: brliunlieb 
BB: BB:griinlieb 

4ba s.g. g. W.: beide bliiu- W.: beide gelb-

4ba m. 
lob 

4ba g. 
lob 

liehes Griin liehes Braun 

g. W.: blaurot 

s.g. W.: briiunliebes 
Rot 

W.: rater, zuletzt 
braunorange 

W.: brllunliebes 
Rot 



Farbstofftabelle. 109 

F. ~cnr-- Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe Konstitution heiten . V. Li·IWa. lItSO. 66° Be HNO, s~ 1,4 

893·Chromoxan. Triphenylmethan- 4ba m. g. W.: GG: gelb- W.: GG:violettrot 
griin FF, GG. farbstoffe lob stichiges Rot FF: olive 
(By) FF: gelbbraun, 

dann roter 

894. Chromoxan- Triphenylmethan- 4ba m. g. W.: B, R: gelbrot W:.B: violettrot 
violett B, SB, R. farbstoffe lob SB: blaurot SB: roter 
(By) R: braunrot 

895. Chrompatent- Pikraminsliure 4ba 4 4 W.: wenig Verlin- W.: stumpfes 
griin N. (K) .j. • derung Braunrot 

Amldonaphthol-
disulfosliure K 

t .. 
AnUm 

896. Chromsiiure- Azofarbstoff 4aa 4 4-5 W.: stumpfes Vio- W.: rotbraun 
schwarz RSI 4ba letthraun 
nell. (J) 4ca 

897. Chromtuch- Azofarbstoff 4ba 3 S W.: leuchtendes W.: dunkelblau, 
blau. (G) Blaurot dann rot1ich 

898. Coelestinblau Amid des Diiithyl- 4aa W.: (Cr-Beize): W.: (Cr-Beize) 
B. (By) gallocyanins lob griiner olivegelb 

15a 
ISb g. m. 

899. Coerulein S Wasserabspaltung 4aa 4 4 W. : (Cr-Beize) (B): W.: (Cr-beize) (B) 
Teig. (B) (By) aus Gallein (Bi- lob braunolive brllunliches Gelb 
(M) (DH) suIfitverbindung) ISb 

900. Delphlnblau Su1furieren desRe- 4aa W.: rotviolett W.: braun 
B. (By) (S) aktionsprodukts 

aus GalIocyanin 
+ Anilin 

901. Diamantblau- I,2,4-Amidonaph- 4aa S S W.: griinlich W.: braungelb 
schwarz EB. tholsulfosllure ..... 4ba 
(By) II-Naphthol 

g02. Diamantbor- Azofarbstoff 4aa 
deaux R. (By) 4ba 

m. g. W.: rotviolett W.: gelbrot 

g03. Diamanthraun Azofarbstoffe 3R : W.: 3R: stumpfer W.: 3R: hellbraun 
Teig, 3R. (By) 4ba 

Teig: 
ISb m. m. 

I W.: violettrot 904. Diamantfla- Qxyamidodi- 4aa g. g. W.: blaurot 
yin G. (By) phenyl ..... Sali- 4ba 

zylsliure 4ca 
ISb 

goS. Diamantgelb G: m-Amidoben- 4aa m. m. W.: G: dunkel W.: G: lebhitft 
G, R. (By) zo!siiure ..... Sali- ISb g. m. orangerot orangerot . 

zylsaure 
R: Anthranilslinre 

..... 5alicylsliure 

906. Diamantgriin Amidosalizylsaure 4aa m. g. W.: B: wenigVer- W.:B.3G:stump-
B, 3G, 5S. (By) ..... a-Naphthyl- 4ba linderung fes Gelbolive 

amin ~ I,8·Di- 3 G: rotviolett 55: gelbgrau, 
oxynaphthaliu- 55: stumpfes Vio- dann braun 
4-sulfosaure lett 

g07. Diamantrot Azofarbstoffe 4aa g. g. W.: G: braungelb. W.: G: orange 
SB, .G. (By) 4ba dann gelb 



Organische Farbstoffe. 

·F. 
Echt- Reaktionen auf der Faser mit 

Farbstoffe Konstitution heiten V. Li. IWa. H.SO, 66° Be HNOas= 1,4 

90B. Diamant- Amidosalizylsaure 4ba g. g. W.: griinlich W.: gelbliches 
schwarz F.(By) ~ a-Naphthyl- Braun 

amin ~ NW-
saure 

909. Diamant- o-Amidophenol-p- 4ba g. g. W.: Spur brauner W.: braunlich 
schwarz PV. sulfosaure-+I,5~ 
(By) Dioxynaph-

thalin 

910. Erioa1izarin- ... 4aa 4 S W.: dunkelgriin VI- .: olivegriin 
blau G konz. 
(G) 

9I1·Eriochromal- Azofarbstoff 4aa 2-3 S W.: rotbraun W.: wenig Veran-
bordeaux R 4ba derung 
konz. (G) 4ca 

912• Eriochromal- Azofarbstoffe 4aa EB: S W.: EB: ratliches W.: EB: rotbraun 
.raun EB. konz. 4ba 4 . Braun G: wenig Verlinde-
G konz. (G) 4ca G :5 G: bordeaux rung 

4C(1 

913. Eriochromal- Azofarbstoff 4ca 5 5 W.: dunkler W.: griinliches 
grau SG konz. Olive 
(G) 

914. Eriochrom- o-Chlorbenzalde- 4aa 3. S W.: leuchtend W.: rotviolett, 
azurol B. (G) hydsulfosiiure 4ba blaurot dann entfarbt 

wird mit o-Kre- 4ca 
sotinsaure kon-
densiert und oxy-
diert 

9IS.Eriochrom- Azofarbstoffe 4aa 4 5 W.: SB, SR, SBP: W.:SB:wenigVer-
blau SB, SR, 4ba S:5 SV: ratliches Violett iinderung 
SBP, SV, S. 4 SV: stumpfes SR: rotviolett 
(G) Biauviolett SBP: braunviolett 

S: griinliches Blau SV: braunlich 
S: rotviolett mit 

braunen Randern 

16. Eriochrom- 1,2,4-Amidonaph- 4aa 5 5 W.: dunkelgriin W.: gelboliw 
blauschwarz B. tholsulfosiiure ~ 4ba 

9 

(G) a-Naphthol 

17. Eriochrom- Azofarbstoffe 4ha B: B: W.: B: braun W.: B: rotbraun 
bordeaux B, G. 4-5 4-5 G: gelbbraun G: braunorange 
(G) G: 4 G: 5 

9 

lB. Eriochrom- Azofarbstoffe 4aa V, 5 W.: R: braun- W.: R: dunkler 
braun EB konz. 4ba G: 5 stichiges Bor- V: bordeaux 9 

R, V, G. konz. iibr.: deaux 
(G) 4 V: stumpfes 

Braunviolett 

19. Eriocbrom- Benzaldehyd-o- 4ba 2 5 W.: leuchtend W.: klares Blau. 
cyan in R. (G) sulfosaure wfrd blaurot rot, langsam zer-

mit o-Kresotin- start 

9 

saure konden-
siert und oxy-
diert 

20. Eriochrom- Azosa1izylsaure 4aa 5 5 W.: beide gelhrot W.: A: blaurot, 
flavin A konz. 4ba dann stumpfes 
R. konz. (G) Gelb 

R: gel~rot, dann 

9 

zerstort 
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Farbstoffe Konstitution F. .J>~nt- Reaktlonen auf der Faser mit 
V. heiten 

H"SO. 66° Be I Li.TWa. HNO.s= 1,4 

921. Eriochrom- Azofarbstoffe 4ba 4 5 W.: G: orange W.: G, 3G: gelb-
gelb G, 3G, 6G, 3 G: briunliches rot, dann ent-
S, S extra. (G) Rot fiirbt 

6G, s, S ext.: iibr.:blaurot,dann 
ponceau gelbrot, zuletzt 

gelb 
922. Eriochrom- Azofarbstoff 4ba 2-3 5 W.: gelbrot W.: blaurot, dann 

geranol R. (G) bordeaux und 
entfarbt 

923. Eriochrom- Azofarbstoff 4ba 3 W.: stumpfes W.: schwilrzliches 
grau (G) Braunviolett Olive 

924. Eriocbrom- Azofarbstoff 4ba 4 4 W.: dunkles Vio- W.: dunkles 
grenat F. (G) lett Braunviolett 

925. Eriochrom- Azofarbstoffe 4ba H:3 M,O: W.: H: bordeaux W.: H: dunkles 
griin H, L, SOR, iibr.: 4 L: schwarzviolett Rotviolett, dann 
M, O. (G) 4 iibr.: SOR: olivegriin schwarzolive 

5 M: stumpfes Vio- SOR: rotbraun 
lett M, 0: braunolive 

0: stumpfes Vio- L: schwarzolive 
lettschwarz 

926. Eriochrom- Azofarbstoffe 4ba 4 5 W.: B: rotliches W.: B: blaugrau, 
indigo B, R.(G) Violett dann braun. 

R: bordeaux R: stumpfes Bor-
deaux, dann 
braun 

927. Eriochrom- Azofarbstoff 4ba 3-4 5 W.: olivebraun W.: braun 
olive G. (G) 4ca 

928. Eriochrom- p-Nitranilio·o.sul- 4aa 3 5 W.: R: orange W.: R: gelbrot 
phosphin R, fosiiure~Salizyl- 4ba RR: bliiuliches RR: blaurot 
RR. (G) silure 4ca Rot, zuletzt 

gelber 
929. Eriochrom- B: I-Amido-2- 4aa B:4 W.: G:briunliches W.: G: gelber 

rot B, G. (G) naphthol-4-sulfo- 4ba G:5 Gelb B: stumpfes Rot-
saure .... I-Phe- B: gelbstichiges gelb 
nyl-3-methyl- Bordeaux 
5-Pyrazoion 

930. Eriochrom- Nitro-I,2,4-amido- 4ba 5 W.: briiunlich W.: braunlich 
schwarz A. (G) naphtholsulfo-

sliure .... p-Naph-
thol 

931. Eriochrom- = Nr.930 ,nurmit 4ba W.: dunkelblau W.: gelbolive 
schwarz T. (G) a-Naphthol 

932. Eriocbrom- A: Sulfanilsiiure .... 4ba 5 5 W.: A: olivegriin W.: A: rotliches 
verdonA,S.(G) m-Amido-p-kre- 4ca S: olive Braun 

sol .... p·Naph- S: rOtliches Olive 
thol 

933. Eriocbrom- Azofarbstoffe 4ba 5 W.: 4B: fast un- W.: B: totbraun 
violett B, 3B, verlindert. iibr.: 3B: violettbraun 
4B, 2BL. (G) roter 4B: desgl. 

2BL: bordeaux 

1'34. Gallein (By) Gallussilure wird 4aa z.g. g. W.: dunkelbraun W.;ge\b 
(DH) mit Phthalsilure- ISb g. LOsung: brliunlich 

anhydrid erhitzt lob 



Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution F. I';~ht- Reaktionen auf der Faser mit 
V. helten 

H"SO, 66' Be HNO.s= 1,4 Li. Wa. 

935. Gallocyanin Erhitzen von Ni- 4aa z.g. g. W.: blauer W.: rot braun 
(By) (C) trosodimethyl- I5b Losung: tiefblau, 

anilinchlorhydrat beim Verdiinnen 
und Gallussaure rosa 

936. Galloflavin Langsame Oxyda- 4aa g. s. g. W.: olivebraun W.: ocker 
W Teig: (B) tion von Gallus- -Teig 

-Teig, Pulv. (B) saure mit Luft- I5b 
sauerstoff 

937. Hutgelb V. Azofarbstoff 4aa s.g. s.g. W.: braunrot W.: leuchtend 
(Gr. E.) 4ba blaurot, dann 

gelber 

938. Isochromgriin Azofarbstoffe 4aa 4 5 W.: BF: olivegriin W.: BF: stumpfes 
G, BF. (C) 4ba Gelb 

939. Metachrom- Azofarbstoffe 4C{J 4 5-4 W.: B: stumpfes W.: B, G": riitliches 
blau B, R, G, Rotviolett Braun 
BA. (A) R: bordeaux, BA: griinlich 

dann blaurot R: wenig Verande~ 
G: stumpfes Vio- rung 

lettschwarz 
BA: stumpfes 

Violettbraun 

940. Metachrom- Azofarbstoffe 4C{J 5-4 5-4 W.: R-: leuchtend W.: 2BX: rotliches 
blauschwarz R, 4aa blaurot Braun 
2BX. (A) 4ba 2BX: stumpfes 

4ca Rotviolett 

941. Metachrom- Pikraminsaure 4C{J 3-2 5-4 W.: B, R: dunkles W.: R: violett, 
bordeaux B, R. .-+m-Aroidoaryl- 4aa Rotblau dann riitliches 
(A) sulfamide Braun 

942. Metachrom- B: Pikraminsaure 4C{J BL: BL: W.: B: braunliches W.: B: roter 
braun B, BL, V. .-+ m-Phenylen- 4 5 Rot V, BL: bordeaux, 
(A) diamin(oderHo- V: V: V: bordeaux dann rot braun 

mologe) 5 4-5 BL: braunrot, 
dann bordeaux 

943. Metachrom- .. 4C{J 5-4 5 W.: olivegriin, W.: dunkelbraun 
brillantblau BL. 4aa dann stumpfes 
(A) Braun 

944. Metachrom- ., . 4C{J 4-5 3-4 W.: olivegriin W.: olive, dann 
cyaningriin G 4aa ocker 
extra. (A) 4ba 

4ca 
945. Metachrom- Azofarbstoffe 4C{J 4-5 4-5 W.: GA: orange- W.: GA.:leuchten· 

gelb GA, RA, 4aa braun des gelbrot 
RR extra. (A) RA: roter RA: orange 

RR: rotstichiges RR: braunviolett, 
Schwarz dann rotliches 

Gelb 

946. Metachrom. Azofarbstoffe 4C{J G: 3 4-5 W.: 3'G: braunrot W.: 3G: violett-
griin G, 3G.(A) 3G : G: stumpfes Vio- bra un, dano reh-

4-5 5 lettschwarz braun 
G: dunkelbraun 
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F. ~t- Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe Konstitution V. J.e\twa• RoSO. 66° Be NH;O. s = 1,4 

947. Metachrom: .. Azofarbstoffe 4C{l BG: BG: W.: BG: stumpfes W.: BG, GG, B: 
olive BG, B, D, 4 4 Dunke1braun braunrot 
GG. (A) iibr.: iibr.: D: braunviolett, D: dunke1braun 

4-5 5-4 dann bordeaux 
GG: gelbbraun 

B: braunsehwarz 

948. Metachrom· Azofarbstoff 4c{l 4-3 4-5 W.: dunkelbraun W.: rotbraun 
olivebraun G. 4aa 
(A) 

949. Metachrom- Azofarbstoffe 4c{l 3-4 4-5 W.: RS: braun- W.: heide braun-
orange RS dop., 4aa liehes Orange liches Orange, 

3R dop. (A) 4ba 3R: gelbstichiges dann ge1ber 
4ca Rot 

950. Metachrom· Azofarbstoff 4e~ 5 4-3 W.: braunliches W.: braunrot 
rot G. (A) 4aa Orange, dann 

4ba gelber 
4ea 

951. Metachrom- Azofarbstoffe 4c{l 5 4-5 W.: beide blauvio- W.: heide dunkles 
schwarz A, AG. 4aa lett mit roten Rotbraun 
(A) 4ba Randem 

4ca 

9S2.Metachrom- Azofarbstoffe 4C{l 3 5 W.: B: braunliches W.: B: rotlich, zu-
violett B, RR. Bordeaux letzt olivegriin 
(A) RR: bliiuliches RR: rotliches 

Rot Grau 
953. Monochrom- Azofarbstoffe 4aa g. s.g. W.: beide braun- W.: R: braun1ich 

blau R, 5R. 4ba violett 5R: braun 
(By) 4ca 

954. Monochrom- Azofarbst6ffe 4aa g. s. g. W. : BC, BX: roter W.:BC,BX:ge1her 
braun BC, BX, 4ba 3 G: braunrot 3G: braungelb 
G Teig, 3G, V. 4ea V: violettrot V: rotbraun 
(By) 

955. Monoehrom- Azofarbstoff 4aa 
griin B. (By) 4ba 

g .. g. W.: blauer W.: ocker 

4ca 

956. Monochrom- Azofarbstoff 4aa 
rot SG. (By) 4ba 

s. g. s. g. W.: orange W.: orange 

4ca 

957. Monochrom- Azofarbstoff 4ba g. s. g. W.: braunlich W.: rotliches 
schwarz F. (By) 4ca Braun 

958. Monochrom- Azofarbstoff 4aa s. g. s.g. W.: violettrot W.: olivegriin 
schwarzblau G. 4ba 
(By) 4ca 

959. Naphto- .. . 4aa g • s. g. W.: unverandert W. : griin, mit ge1b-
chromazurin B. 4ba licber Liisung 
(J) 4ea 

960. Naphto- ... 4aa 2-1 4 W.: blaugriin W.: griin 
chromblau B. 4ba 

(J) 4ca 
961. N aphto- .. . 4aa g • s.g. W.: wenig Veran- W.: graublau 

chromcyanin R. 4ba derung 
(J) 4ca 



Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe KonStitution F. :eTt':'; Reaktionen auf der Faser mit 
V. IJ. Wa. lIsSO, 66° Be HNO.s= 1,4 

962, Naphto- .. . 4aa g • g. W.: dunkler W.: olivegriln, 
chromgriln G. 4ba dann schmutzig 
(J) 4ca rotbraun 

96S. Naphto· ... 4aa S 4 W.: leuchtendes W.: Spur blauer 
chromviolett R. 4ba blaustichiges Rot 
(J) 4ca 

964. 0xychroni- AzofarbstoUe 4aa s.g. s.g. W.: BH: wenig W.: BH: grilnlich 
blau BH, B, 4ba DR: VerAnderung B: dunkelbraun 
RR, DR. (Gr. g. B: bordeaux RR: braunviol"tt 
E.) RR: rotstichiges DR: gelbbraun 

Violett 
DR: violett 

96S. Oxycbrom- AzofarbstoUe 4aa s.g. s.g. W.: BG: stumpfes W.: BG: olivegriin 
blauschwarz' 4ba grilnliches Grau 6B : dunkles Braun-
BG, 6B, BT, R. 6B, R: rotviolett violett. 
(Gr. E.) R: rlitliche. Brau n 

966. Oxychrom- AzofarbstoUe 4aa s. g. s.g. W.: V: gelbbraun W.: V. RH. BG: 
braun VR, V, 4ba RH: brliunliches bordeaux,. dann 
VN, RH extra, Bordeaux rotbraun 
BG,D,PG.(Gr. BG: rotbraun 
E.) 

967- Oxychrom- AzofarbstoUe 4aa m. g. W.:SG, sB:wenig W.: SG, SB: 
dunkelgriln sG, 4ba Verlinderung braunrot 
SG,sB.(Gr.E.) SG: rotviolett S G: brllunlich 

968.0xychrom- AzofarbstoUe 4aa g.- s. g. W.: GL: unver- W.: GL: unver-
gelb GL, 6G, 4ba s.g. Andert Andert 
GG, S, DG, V, 6G: braunorange 6G, GG: rot, dann 
GR, D, C. (Gr. GG, S: gelbbraun rlitliches Orange 
E.) DG, V: braunrot S: braunorange 

GR: gelbrot DG, V, GR, D: 
C: violettbraun bliuliches Rot 

C: rotliches Dun-
kelbraun 

969. Oxychrom- Azofarbstoffe 4ba g. s.g. W.: simtlich W.: rotbraun 
granat B, R, brauner 
RR. (Gr. E.) 

970.0xychrom-
orange RW. 

.. . 4ba g . g. W.: rotbraun W.: braunrot 

(Gr. E.) 

971. Oxychrom- Azofarbstoffe 4aa •. g. s.g. W.: PV, PVT: W.: simtlich 
schwarz F, NT, 4ba briunlich braun 
FB, GA, P2B, ilhr.: grilnlich 
PV, PVT (Gr. 
E.) 

972.0xychrom- Azofarbstoffe 4aa s.g. s.g. W.: simtlich W.: simtlich dunk-
violett B, RR, 4ba dunkler ohne les briunliches 
4R. (Gr. E.) 4ca Farbenumschlag Bordeaux 

97S. Palatinchrom- Azofarbstoffe 4ba s.g. s.g. W.: B, BB: griln- W.: B: braunoliv 
blau WB, B, lich BB: olive 

e 

BB, lB, R. (B) 

974. Palatinchrom- B: Anthranilsiure 4ba s.g. s.g. W.: -bordeaux: W.: -bordeaux: 
bordeaux, B. ..... p-Kresol 4ca braun braunrot 
(B) 
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FarbBtoffe Konstitution F. :eft>!. Reaktionen auf der Faser mit 
V. Li. Wa. HoSO. 66° Be I NHo.B= 1,4 

97S. Palatinchrom- GG: 4-Nitro- 4ba B.g. s.g. W.: RX, 2GX, W.: RX:Btumpfes 
braun A, GG, 2-Amidophenol 3GX: langsam rotJieheB Braun 
G, R, WG, S.G, -+ m-Phenylen- bordeaux 2GX, 3GX: wenig 
RX,2GX,3GX. diaminsulfosiiure Veriinderung 
(B) 

976. Palatinchrom- A2ofarbBtoffe 4ba G:g. G: W.: GX: rotvio- W.: GX: dunkles 
griln G, GX. 
(B) 

s.g. lett Olivegriin 

977. Palatinchrom- B: Anthranilsliure 4ba B: s.g. W.: BX: wenig W.: BX: wenig 
rot B, R, BX, -+/l-Naphtholdi- s.g. Veranderung Veriinderung 
RX. (B) • sulfosliure R R:g. RX: dunkleB Vio- RX: dunkles Rot-

lettblau violett, dann gel-
ber 

978. Palatinchrom- 2,6-Diamido-l- 4ba s.g. s.g. .. . " . 
schwarz F, FN, phenol-4-sulfo-

FT_ (B) Sliure :t Mol; 
/l-Naphthol 

979. Palatinchrom- 2,6-Diamido-l- 4ba B.g. s.g. .. . . .. 
schwarz S. (B) phenol-4-sulfo~ 

siure-+ /l-Naph-
thol 

-+ ScUffersalz 
g80. Resoflavin W Ozydation von m- 4aa B.g. s.g. W.: wenig Veran- W.: stumpfes 

Teig. (B) Dioxybenzoe- derung Braunrot 
sliure 

981_ Sliureanthra- R: Pikraminsiure 4aa g. s.g. W.: R: bliullches W.: P: gelbbraun 
cenbraun R, P, -+ substituierte 4ba Rot 11br.: roter 
PG, RH extra. m-Phenylen- P, RH: braunrot 
(By) diaminsulfo- PG: braunviolett 

sliure 
982. Siureanthra- 3B: o-Tolidindisul- 4ba 3BL, z. g. W.: 3B, G, SBL: W_: 3B, G, SBL: 

cenrot 3B, 3BL, fosiiure:t 2 Mol. SBL, SBL: ·blaurot braunrot, dann 
S BL, G. (By) /l-Naphthol G g. orange 

CrF3 11br.: 
m. 

983. Saurechrom-
blau B. (G) 

... 4ba 4 S W.: grilnblau W.: gelbbraun 

984. Sliurechrom- Azofarbstoffe 4ba g. s.g. W.: BRN: rOter W.:BRN: 
blauBRN,BH, FFB: olivegrUn schwirzllch-
FFB, FFR, 3G, 3G: blaugriln braun 
RR, SR, 3RX. S R: rotviolett FFB: gelbolive 
(By) 3G: gelber 

sR: rotbraun 

98S. Siurechrom- Azofarbstoffe 4aa s.g. s.g. W.: GL: fast un- W.: GL: fast un-
gelb GL, RL 4ba veriindert veriindert 
extra. (By) 4ca 

986. Sliurechrom-
griln G. (By) 

Azofarbstoff 4ba g. s.g. W.: gelber W.: olive 

987. Siiurechrom' Azofarbstoff 4aCl g. g. W.: fast unveriin- W.: gelbrot 
rot B. (By) 4bCl dert 

4ca 



Organische Farbstoffe. 

Farbstoffe Konstitution 

988. Saurechrom- Awfarbstoffe 
schwarzN,RH, 
RHN, RL, STC, 
TC. (By) 

989. Saurechrom- Azofarbstoffe 
violett B, R. 
(By) 

990. SaJicinblau" Azofarbstoffe 
schwarz AR, B, 
G. (K) 

991. Salicinbor- Azofarbstoffe 
deaux G, R(K) 

992. Salicinbraun Azofarbstoffe 
BN, RC. (K) 

993. Salicinbrillant- Azofarbst~ff 
blau B. (K) 

994. Salicinbrillant- Azofarbstoffe 
schwarz J, JL. 
(K) 

995. Salicinchrom· Azofarbstoff 
blau EB. (K) 

996. Salicinchrom- Azofarbstoffe 
braun CS, S, 
SO. (K) 

997. Salicindunkel- Azofarbstoff 
. griin CS. (Kj 

998. Salicinecht
grtin G. (K) 

Awfarbstoff 

999. Salicingelb A, Azofarbstoffe 
R, DN, DN 
extra. (K) 

1000. SaJicingrau Azofarbstoffe 
G, GG. (Kj 

1001. Salicinindigo- Azofarbstoffe 
blau B, R, RKL 
RR. (K) 

1002. Salicinorange Awfarbstoffe 
D, GR, RR. (K) 

F. 
V. 

Echt
he~ten 

Li. IWa. 

g. g. 

Reaktionen auf der Faser mit 
lIsSO, 66' Be! RNO, s = 1,4 

W.: N: bordeaux 
RH: briiunliches 

Bordeaux 
RL: rotviolett 

TC: stumpfes Vio
lett 

W.: N: Stich ins 
Braunolive 

RH, RL: braunrot 
TC: orangebraun 

4aa g. s. g. W.: B: rotviolett W.: B: braun 
4ba R: schwarzlich R: braunrot 

W.: AE: blaugriin W.: AE: braun
B: stumpfes Vio- gelb 

lettbraun B: gelbolive 

W.: beide gelber W.: beide gelb, 
dann entfiirbt 

W.: BN: rotJiches 
Dunkelblau 

RC: dunkelgrun 

W.: stumpfes Rot, 
dann zerstort 

W.: BN: viel roter 
RC: griinliChes 

Gra u, dann hell
braun 

W.: bordeaux 

W.: JL: dunkel- W.: JL:braungelb 
blau 

4ba 4-5 4-5 W.: griiner W.: olive 

4aa A,R: 
4ba 4-5 

iibr.: 
c4 

4 

W. : CS: bordeaux W.: CS, SO: gelber 
SO: rotJiches 

Braun 

W.: bJauliches Vio- W.: stumpfes 
lett Braunrot 

W.: rotviolett W.: gelbbraun 

W.: A: stumpfes 
Bordeaux 

R: stumpfes 
Orange 

DN ext. : rotbraun 

W.: G:wenigVer
anderung 

GG: braunlich 
W.: B, oR: stumpf. 

Olivegrtin 
RKL: grtinlich 
RR: olive 

4-5 W.: D: leuchtend. 
Violett 

RR: leuchtendes 
Bordeaux 

GR: rotliches 
Dunkelblau 

W.: A: braunrot, 
zuletzt orange 

R : orange, dann 
gelber 

DN ext.: bor
deaux, dann 
gelbrot 

W.: G: gelboJive 
GG: rotJiches 

Braun 

W.: B, R, RR: 
olive 

RKL: rotbraun 

W.: D: orange 
RR: bordeaux, 

dann braunrot 
GR: roter 



Farbstofftabelle. 177 

Farbstoffe Konstitution 
F I Echt· 
V: ~e\ten 

Reaktionen auf der Faser mit 

Ll. Wa. H,SO, 66° Be HNO, s = 1,4 

1003. Salicinrot- Azofarbstoff 4aa 4 W.: rotbraun W.: gelber 
braun RB. (K) 4ba 

1004. Salicin- Azofarbstoffe 4ba £;.! W.: C, CB, PEV: W.: C, CB, PEV, 
schwarz DT, C olive DT, DUL: gelb-
konz., CB konz., 4-3 DT: stumpfe. rotbraun 
PEV, PET, iibr.:, Blaugrau 
DAT, DUL 5 DUL: stahlgrau 
konz. (K) 

1005. Salicinvio- Azofarbstoffe 4aa 4 I 5 W.: be ide Spur W.: bwde stumpfes 
lett B, R. (K) 4ba ! rater braunliches Rot 

1006. Tuchgelb Azofarbstoffe 4aa g- I s.g. W.: bwde rot- W.: beide braun-
GN, R. (Gr. E.) 4ba braun rot 

4ca 

1007. Tuchrot B. o-Amidoazotoluol 4aa g. ! z.g. W.: dunkel W.: gelb mit dun-
(By) (WDC) -+ NW-Saure 4ba I, marineblau kel purpur Rand 

4ca Lasung: blau-
schwarz 

I008. Tuchrot G. o-Amidoazotoluol 4aa z.g. m. W.: dunkelblau W.: dunkelblau, 
(Gr. E.) -+ Schaffersalz 4ba mit braunlichen dann gelbrot 

4ca Randern 

IOOg. Tuchrot 3G. o-Amidoazotoluol 4aa z.g. z.g. W.: dunkles Blau- W.: rotbraun 
(Gr. E.) -+ 2-Naphthyl- 4ba griin, dann olive 

amin-6-sulfo- 4ca mit braunlichen 
saure Randern 

IOIO. Tuchrot 3B 3B ext.: o-Amido- 4aa BC: g. W.: 3B: dunkles W.: 3B: braungelb 
extra, BC. (By) azotoluol4 4ba g. Olive BC: dunkelblau, 

Athyl-2-Naph- 4ca 3B : BC: blauviolett dann blaurot 
thylamin-7- m 
sulfosaure 

101 I. Tuchschar- G: Amidoazoben- 4aa 3 4 W.: G konz.: W.: G konz.: 
lach G. G konz. zolsulfosaure ~ 4ba leuchtend griin dunkelblau,dann 
(K) p-Naphthol 2b stumpfes Orange 

bis Braunolive 

1012. Tuchschar- R: o-Amidoazoto- 4aa 4-5 W.: (nachbehan- W.: (nachbehan-
lach R, R konz'l luolsulfosaure --+ 4ba delt) leuchtend 

I 
delt) blliulich-

(K) II-Naphthol 2b griin schwarz, daoo 
gelbrot 

I 

5. KiipenfarbstoHe. 
Green und Frank 1) geben folgende Reaktion zum Erkennen der 

meisten indigoiden Derivate an: die zu untersuchende Substanz wird 
in einem Reagensrohr trocken erhitzt und dann in der Langsrichtung 
auf weiBem Grunde betrachtet, wobei Indigoderivate gefarbte Dampfe 
erzeugen 2) (es gibt wenige Ausnahmen: z. B. Cibagriin und Helindon
braun). Anthrachinonkiipenfarbstoffe ergeben diese Reaktion nicht. 

Auch die Reduktion der Farbstoffe auf der gefarbten Faser mittels 
einer mit Anthrachinon aktivierten Hydrosulfit-Formaldehydverbindung 1) 

"} J. Soc. Dyers and Col. Bd. 26, S. 83. 1910 und Rev. gen. des Mat. Col. I. Juni 19'0. 
S. I7g. 

'} Angabe dieser Reaktionen: Lunge-Ber!: untersuchungen Bd. IV. (6. Aufl.) 

Gnehm- von Muratt, Taschenbuch. 2. Aufl. 12 



Organische Farbstoffe. 

(Rongalit usw.) und die Beobachtung der dabei auftretenden Farben
umschlage kiinnen zur Charakteristik der Farbstoffe dienen. 

Prafixe: 

Anthra-
} (B) 

Algol-
} (By) Indanthren- Indanthren-

Kiipen- Alizarinindigo-

Ciba- } (J) Indanthren- } (M) Thioindigo- } (K). Cibanon- Helindon- Thioindon-

Hydron- } (C) 

F. ~Cht- Reaktionen auf der Faser mit Far-bung ti.. ri' Farbstoffe Konstitution V. heiten 
H"SO, 66' Be I HNOI s = 1,4 

der 
.') .1) Li·IWa. Kiipe 

I013. Algol- N-Dimethyl- 16b s.g. s.g. Bw.: olive- Bw.: leuch- rot- 2S' 
blau K. indanthren gelb tend gelb braun 
(By) 

1014. Algol- Bromiertes 16b s.g'l s.g. Bw.: olive- Bw.: griin- blau- SS' 55' 
blau CF. bzw. chlorier- gelb stichiges griin 
(By) tes Indan- Gelb 

threnblau 

1015. Algol- 4J4'-Dioxyin- 16b s.g. s.g. Bw.: gelb- Bw.: griin grau- 55 45' 
blau 3G. danthren griin olive 
(By) 

1016. Algol- Dibenzoyldi- 16b s.g. s.g. Bw.: braun- Bw.: violett rot- 45' 25' 
blau 3R. amidoanthra- lich, dann braun 
(By) rufin blaugriin 

1017. Algol- 4,4'-Dimetb- 16b g. s.g. Bw.: blau- Bw.: helles rot- 3S' 25' 
bordeaux oxy-di-a-an- griin Rotbraun braun 
3B. (By) thrachino-

nyl-2,6-di-
aminoanthra-
chinon 

1018. Algol- Dibenzoyl- 16b g. s.g. Bw.: braun- Bw.: heller gelb- 45' 25' 
brillantrot 1,5-diamido- lich, dann stichig. 
BB Teig. 8-oxyan- miJ3farbig Bor-
(By) thrachinon griin deaux 

1019. Algol- 3 G: Succinyl- 16b g. s.g. Bw.: beide Bw.: beide beide 35' 25' 
gelb 3G, a-amidoan- unverandert Spur griiner rot 
3GL Teig. thrachinon 
(By) 

1020. Algol- .. . 16b g • s.g. Bw.: fast B ... : heller via- 35' 25' 
gelb WF. entfar-bt lett . od. 
(By) 55' 

1021. Algol- Aus: 2,3-Di- 16b s. g. 5. g. Bw.: wenig Bw.: gelber, griin 55' 55' 
griin B brom-I,4- Veranderung dann miJ3-
Teig. (By) diamidoan- farbig 

thrachinon 
1022. Algol- R: Benzoyl- 16b s. g. s.g. Bw.: stumpf. Bw.: beide beide R: 

rosaR, TR 4-amido- Braunrot heller rot 35' 25' 
Teig. (By) I-oxyan- TR: grau, IfR 

thrachinon dann griin 45' 25' 

') Verktipungstemperatur. .) Farbetemperatur. 



Farbstofftabelle. I79 

Farbstoffe Konstitution F. _.I>eht- Reaktionen auf der Faser mit Farbung V. F. 
V. L~e1tW'a. H,SO, 66· Btl I HNO. s = 1,4 

der T. T_ 
Kiipe 

IOZ3. Algolrot {l-Anthra- 16b g. s.g. Bw.: violett Bw_: braun- ziegel- 35· 25' 
B. (By) chinon-a- liehes Rot rot 

anthra-N-
methylpyri-
donamin 

1024_ Algol- Benzoyl-I- 16b s. g. s.g. Bw.: braun- Bw_: orange ziegel- 35· 25' 
seharlach amido-4- Sb liehes Orange rot 
~_ (By) methoxyan-

thraehinon 

1025. Algol- ... 16b - - Bw.: CL: Lo- Bw.: CL: Lo- - CL 
schwarz sung: stump- sung: rot- 55· 60' 
CL, RO fes Violett liehes Orange RO 
Teig. (By) undgriinlieh RO: stumpfes 40' 30• 

RO: Gelblieh- Violettgrau 
griin 

I026_ Algol- Benzoyl- 16b g. g. Bw.: miS- Bw_: violett braun- 45' 25' 
violett B I-amido- farbigbraun- Losung: rot- rot 
Teig_ (By) 4,S,8-\rioxy- rot und blau- liehes Orange 

anthrachinon lieh 

1027. Alizarin- - -- 16a g. g. Bw.: griin Bw.: Stich ins gold- 55' 85' 
indigo 7G. Graue gelb 
(By) 

1028. Alizarin- z-Anthracen- 16a g. g. Bw.: griin Bw1 : wenig gold- 55· 70' 
indigo G. :2-indoldi- Veranderung gelb 
(By) bromindigo 

1029. Alizarin- z-Naphthalin- 16a g. g. .. - . .. gold- 75' 4°· 
indigo 3R. z-indolindigo gelb 
(By) wird bro-

miert 

1030. Alizarin- .. . 16a g. g . .. - - - . gold- 55' 85' 
indigograu gelb 
B. (By) 

1031. Alizarin- .. . 16a g. g . Bw.: braun- Bw.: heller gold· So' 25' 
indigorot B. liehes Rot gelb 
(By) 

1032_ Alizarin- ... 16a g- g. Bw.: griin Bw.: fast ent- gold- 60· 60' 
indigovio- farbt gelb 
lettB. (By) 

1033. Anthra- Diehlor-di-a- 16b g. z.g. Bw_: Bw.: unver· rotlieh", 45° 4·5' 
bordeaux anthraehi- sehmutzig iindert Orange 
R. (B) nonyl-z,7- griingelb 

diamidoan-
thraehinon 

1034. Anthra- .. 16a - - Bw.: hellgelb, Bw.: blaurot - ~S 45· 
bordeaux dann ent- (heller) 
B. (B) farbt 

1035. Anthra- Derivat des 16b 4 4-5 Bw.: Bw.: roter wenig 60 30-
braunB.(B) 2-Amidoan- schwarz- Ande- 60· 

thraehinons braun rung 

1036. Anthra- ... 16b 3 4-5 Bw.: unver- Bw.: Spur rot- 45' 45' 
gelb GC. and.rt grtiner via-
(B) lett 

12'" 



180 Organische Farbstoffe. 

Konstitution F. .E~ht· Reaktionen auf der Faser mit Fiirbung V. F. Farbstoffe V. heiten 
RoSO. 66' Be I RNO, s = 1,4 

der T. T. Li. Wa. Kupe 

1037. Anthra- Derivat des 16b 4 4-5 Bw.: Bw.: olive 60' 30-
grauB. (B) I,5·Diamido- schmutzig schmutzig 60' 

anthrachi- gelbbraun braungelb 
nons 

1038. Anthra- Nitroderivat 16b 4 5 Bw.: rot- Bw.: Stich vio- 60' 30-
griinB. (B) des Indan- violett ins Violette lett 60' 

threndunkel-
blaus BO. 

1039. Anthra- S-derivat des r6b 4 5 Bw.: griin- Bw.: blau- 60' 30-
oliveG. (B) Anthracens schwarz schwarzlich grau 60' 

1040. Anthra- ... r6a - - Bw.: marine- Bw.: kirschrot braun- 65' 45' 
rosa AN. blau lich-
(B) gelb 

l04I. Anthra- ... r6a - - Bw.: fast un- Bw.: wenig - - -
rosa B verandert Anderung 
extra. (B) 

104-2. Anthra- Thioindigo 16a 5-4 4 Bw.: leuchten- Bw.: nllver- gelb 60' kalt 
rot B. (Bl des Griin andert 

1043. Anthra- 2,7-Dichlor- r6a 3-4 5 Bw.: Bw.: unver- gelb- 45' 45' 
rotRT. (B) anthrachi- schmutzig andert liches 

non wirdmit griin Rot 
r-Amidoan-
thrachinon 
kondensiert 

1044. Anthra- ... r6a - - Bw.: leuch- Bw.: fast un- blau- 25' 25' 
scharlach tendes Griin verandert vio-
GGTeig(B) lett 

1045. Anthra- ... r6a - - Bw.: beide Bw.: beide gelb- 55' 50' 
violett B, stumpfes Spur roter olive 
BB. (B) Blaugriin 

1046. Brillant- 5, 7, 5', 7'- r6a 3 4 Bw.: gran- Bw.: heller gold- 55 55' 
indigo Tetrabrom- sa lichblau und griiner gelb 
BASF 4B. indigo I Losung: gelb-
(B) lich 

1047. Cibablau Tetra- und r6a 3 4 Bw.: blau- Bw.: gelb- gold- 80' 60' 
G. (J) Pentabrom- sa gran griin, dann gelb 

indigo entfarbt 

1048. Ciba- Bromierter r6a 4-5 4-5 Bw.: rot- Bw.: unver- gold- 70 60' 
bordeaux Thioindigo stichiges Vio- andert gelb 
B. (J) lett 

1049. Ciba- Dibromdi- r6a 2 5 Bw.: dunkles Bw.: Spur braun- 60 25' 
braun R amidoindigo Blauviolett, roter lich-
Teig. (J) dannstump- gelb 

fes Gelb 

1050. Ciba- ... I6a 4 4-5 Bw.: blau- Bw.: gran- rot- 70 60' 
dunkelblau gran lichgrau,fast orange 
G. (J) entfiirbt 

1051. Cibagelb Bromiertes r6a 4-5 4-5 Bw.: leuch- Bw.: gelb- stump- 60' 40' 
G Teig. (J) Indigogelb tend braun- orange fes 

3G. (J) rot Rotvio-
lett 



Farbstofftabelle. 

F. Echt- Reaktionen auf der Faser mit Farbun@ v. F. Farbstoffe Konstitution V. heiten 
H,SO. 66' Be HNO,s= 1,4 

der T. T. Li. Wa. Kiipe 

lOS2. Ciba- ... 16a 4-j 4-5 Bw.: leuch- Bw.: gelb- stump- 60" 40' 
gelb RR.(J) tend braun- orange fes 

rot Rotvio-
lett 

IOS3. Ciba- G: Brom- 16a S-4 5-4 Bw.: beide Bw.: beide beide 60' 60 
grau G, B. 2-thionaph- griinblau rotviolett griin-
(J) then-2-in- lich-

dolindigo gelb 

10S4. Ciba- Dibrom-bisll- 16a 3 5 Bw.: blau- Bw.: grau- rot- 70' 60' 
griin G. (J) naphtindol- griin, teilw. braun orange 

indigo rotviolett 

1055. Ciba- Tetrabromin- 16a 4-5 4-S Bw.: stump- Bw.: Unver- griin~ 70 60' 
heliotrop B. dirubin fes Stahlblau andert lich-
(J) gelb 

IoS6. Cibanon- 2-Methylbenz- 16b 4-5 5 Bw.: stump- Bw.: fast un- blau 60b 60' 
blau 3G. (J) an thran wird fes Braun- verandert 

mit S ver- violett 
schmolzen 

1057.Cibanon- S-Schmelze 16b 5-4 4 Bw.: stump- Bw.: gelb- dunkel- 60' 60' 
braun B.(J) mitI-Amido fes Braun braun braun 

2-methylan-
thrachinon 

1058. Cibanan- 16b 5-4 4 Bw.: rot- Bw.: Spur braun 25' 45' 
braun R.(J) schwarz roter 

I059. Cibanon- 16b 5 4 Bw.: violett- Bw.: rot- schwarz- jO' jO' 
braun B2R. braun braun liches 
(J) Rot-

braun 

1060. Cibanon- .. 16b 4 5 Bw.: braun- Bw.: Spur dunkles - 30' 
gelb 3G. (J) orange griiner Gelb-

braun 

106 I. Cibanon- R: S-haltiger 16b 3 5 Bw.: beide Bw.: beide beide 60' 60' 
gelb RR, Anthrachi- braunviolett fast nnver- schwarz-
R. (J) nonfarbstoff andert braun 

1062. Cioanon- .. 16b 4 5 Bw.: samtlich Bw.: samt!. G: rot- 60' 60' 
gran G, B, stumpfes roter und B: gelb-
R.(J) Griinschwarz heller R: vio-

lett-
braun 

1063. Cibanon- ... 16b 5 5 Bw.: violett- Bw.: beide B: blau 60' 60' 
griin B, G. braun (beide) fast unver- G: 
(J) andert schwarz-

olive 

1064. Cibanon- .. I6b 5 5 Bw.: beide Bw.: beide B: griin- 60' 60' 
olive B, G. stumpfes unverandert blau 
(1) Braun- G: 

schwarz braun-
olive 

1065. Cibanon- S-Schmelze I6b 5 5 Bw.: rotvio Bw.: unver- schwarz- 60 60' 
orange R. mit 2-Me- lett, teilweise andert braun 
(J) thylanthra- braunlich 

chinon 

I 



182 Organische Farbstoffe. 

F. Eeht- Reaktionen auf der Faser mit 
iFarbu:1v: IF Farbstoffe Konstitution 

V. heiten der .• 
Li. Wa. HsSO. 66° Be RNO, s = 1,4 Klipe T. T. 

I066.Cibanon- B: S-SchmeJze I6b 5 4-5 Bw.: samtJieh Bw.: samtlieh B:gelb B, 
schwarz B, mit Methyl- braun- unverandert liebes GB 
BG,GG.(J) benzan thron schwarz Schwarz Bo' 7°' 

olive GG 
libr.: 60' 60' 

rotvia-
lett 

I067.Ciba- 2-Thionaph. I6a 3-4 4-5 Bw.: stump- Bw.: gelb- braun- 55° 40' orange G then-ace- fes Griinblau liehes Braun olive 
Teig. (J) naphthenin-

digoderivat 
1068. Cibarosa Thioindigo- r6a 4 3 Bw.: leueh- Bw.: unver· rotlieh- 60' 3°' B. (J) farbstoff tend grlin iindert gold-

gelb 
1069. Cibarot 6,6··Diehlor- r6a 5 5 Bw.: stump- Bw.: wenig griin- 60 3°' B. (J) bis-thio- fes Gelbgriin Veranderung lich-

naphthen- gelb 
indigo 

1070. Cibarot Dibrom-2- I6a 5 5 Bw.: griin- Bw.: unver- rotlicb 70 4°° G. (J) thionaph- braun iindert blaB-
then-3-indol- gelb 
indigo 

1071. Cibarot Bromiertes I6a 5 5 B w. : grasgriin Bw.: unver- blau- 40 40 
R. (J) Cibaschar- iindert vic-

lach G. lett 
1072. Ciba- 2-Thionaph- r6a 3 4 Bw.: grasgriin Bw.: unver· blau- 4°° 40 

seharlaeh then-ace- andert vio-
G. (J) naphthen- lett 

indigo 

1073· Ciba- ... I6a 3 4 Bw.: stump- Bw.: unver- blau- 4°' 40 
scharlach fes gelbgriin andert vio-
3G. (J) lett 

1074. Cibavio- Bromderivate I6a 4-5 4-5 Bw.: samtlieh Bw.: samtlich samtl. 70' 60 
lett B, 3B, des Thio- blaugriin fast unver- gold-
R. (J) naphthen- andert gelb 

indolindigos 

1075. Hydron- p-Nitroso- I6c1) G: 4 s.g. Bw.: beide Bw.: G: griin- gelb - 55 
blau G, R. phenol wird R: stahlblau blau 
(C) mit Carba- 3-4 R: unveran-

zol konden-

I 
dert 

siert und mit 
Polysulf. ge-
schmolzen 

1076. Hydron- ... I6c 4-5 s.g. Bw.:B:blau- Bw.: B: rot- B: - 55 
bordeaux rot braun braun-
B, R. (C) olive 

R: schmutzig R: unveran- R: 
gelb dert schwarz-

griin 
1077. Hydron- ... I6c 5-4 s.g. Bw.: beide Bw.: beide beide - S5 

braun G, rotbraun fast unver- klar-
R.(C) andert braun 

I 

') Evtl. Na-perborat-Nachbehandlung. 



Farbstofftabelle. 

Konstitution F. Ecbt· Reaktionen auf der Faser mit IFarbung V. F. 
Farbstoffe V. heiten 

H2SO, 66" Be I RNa, s = 1,4 
der T. T. Li. Wa. Kiipe 

1078. Hydron· .. . 16c 4 s.g • Bw.: fast un· Bw.: gold· braun· 00 60' 
geJbNF.(C) verandert gelb, etwas olive 

griiner 

1079. Hydron· .. . 16c 5-4 s. g • Bw.: beide Bw.: blau· 60°60° 
griin B, G. fast unver- schmutzig griin 
(C) andert rotbraun 

1080. Hydron· ., . 16c 3-4 s.g. Bw.: stahl· Bw.: unver .. rot· - 55' 
marineblau blau andert braun 
C Teig. (C) 

1081. Hydron· ., . 16c 5-4 s.g. Bw.: beide Bw.: beide beide - 55" 
olive GN, 

3-J s.g. 

rotbraun unverandert rot· 
R. (C) braun 

1082. Hydron· ... 16c Bw.: blau· Bw.: unver· griin· 75' 50' 
orange R. sc 5-4 5 violett, zu· andert licb· 
(C) letzt griin gelb 

1083. Hydron· . , . 16c 4 s.g • Bw.: unver· Bw.: unver· griin· 75' 50' 
rosa FF. sc 5-4 5 andert andert licb· 
FB. (C) gelb 

1084. Hydron· . ' . 16c 4 s.g . Bw.: BB: Bw.: beide griin· 75' 5°' 
scharlach 5C 5-4 5 violett unverandert lich· 
BB,3B.(C) 3B: rotviolett gelb 

1085. Hydron· .. 16c 5-4 5.g. Bw.: dunkel· Bw.: fast un· kupfer· - 55' 
schwarz B. griin verandert braun 
(C) LOsung: gelb. 

lich 

086. Hydron· Ahnlicb Hy· 16c 4-3 s. g. Bw.: beide Bw.: beide G: - 55" 
schwarz- dronblau schwarzlich· unverandert schwarz· 
blauG, GG griin olive 
(C) GG: 

griin· 
olive 

087. Hydron· ... 16c 4 s.g. Bw.: beide Bw.: beide orange- - 55' 
violett B, Stich roter unverlindert braun 
R. (C) 

088. Hydron· ... 5C 5 5 W.: G: gelb· W.: G: gelb· - 50' 50' 
wollbraun sticbiges braun 
G Kiipe, Braun D: braunrot 
DKiipe.(C) D: blau 

089. Hydron. ... 5c 5-4 5 W. : rotviolett W.: brauner - 50' 50' 
wollgelb G 
Kiipe. (C) 

090. Hydron· ... 5c 5 5 W.: gelbstichig W.: braungelb - so' 50' 
wollolive B griin 
Kiipe. (C) 

091. Hydron· ... sc 5 5 W.:braunvio· W.: gelber - so' 5°' 
wollrot BB lett, dann 
Kiipe. (C) griin, zuletzt 

briunliches 
Rot 

092. Indan· Reduziertes 16b 5 5 Bw.: gelb· ·Bw.: gelb blau 60 30· 
tbrenblau Indanthren· braun 00· 
RS. (B) blau R 



Organische Farbstoffe . 

Konstitution F. . Echt- Reaktionen auf der Faser mit IFiid~~g V. F. Farbstoffe V. heiten 
H,SO, 66' Be HNO, s = 1,4 T. Li. Wa. Klipe T. 

1093. Indan- Dibromindan- I6b 5 5 Bw.: braun- Bw.: .zitro- blan 60' 30-
threnblau thren geIb nengelb 60' 
GCTeig.(B) 

1094. Indan- Indanthren- I6h 5 4 Rw.: gelb- Bw.: gold- blau 60' 30-
threnblau farhstoff braun gelb 60' 
3G. (B) 

1095. Indan- ... I6b 5 5 Bw.: Bw.: unver- blan- - -
threnblau- schmutziges andert vio-
grunB. (B) rotliches lett 

Braun 

1096. Indan- .. . I6b s.g. s.g . Bw.: beide Bw.: beide rot .. 35' z5" 
threnbraun braunrot geIber braun od. 
G, R.(By) 55' 

1097. Indan- BBK: Diben- I6h s. g. s.g. Bw.: beide Bw.: beide beide 45 25' 
threnbril- zoyldiamido- braunlich, wenig Ver- rot-
lantviolett anthrar¢in dann grun anderung braun 
BBK, RK. RK: Succinyl-

(By) diamidoan-
thrarufin? 

1098. Indan- Dichlorisovio- I6b 5-4 4-5 Bw.: grlin Bw.: nnver- klares - 55' 
threnbril- lanthron andert Blau 
lantviolett 
RR. (B) 

1099. Indan- .. . 16b s.g. s. g . Bw.: gelb- Bw.: helles bor- 35' 25' 
threnco- olive briiunliches deaux 
rinth RK. Violett 
(By) 

1100. Indan- BO: aus Benz- I6b 4-5 4-5 Bw.: unver- Bw.: Stich dunkle - 55' 
threndnnkel- anthron + andert(beide) ins Braune Vio-
blau BO, KOH. (beide) lett 
(B) BGO. (beide) 

1101. Indan- Erhitzen von I6b 4. 4-5 Bw.: G: Bw.: fast un- beide - 30-
threngelb p-Amidoan- orangerot verandert blau 60' 
R, G. (B) thrachinon R: roter (beide) ad. 

mit Sb-Chlo- ka.l 
rid in Nitro-
benzol 

II 02. Indan- Dibenzoyl- I6b s.g. s.g. Bw.: gInner Bw.: wenig bor- 35' 25' 
threngelb I,5-diamido- Veranderung deaux 
GK. (By) anthrachinbn 

1I03·Indan- Einwirkung I6b s.g. s.g. Bw.: GK: Bw.: GK: GK: 25' 25' 
threngrau von Reduk- gelbolive, roter rot-
K,GK. tionsmitteIu dann braun- braun 
(By) auf nitrierte liches Rot 

a,a-Authri-
mide? 

1I04_ Indan- Wasserab- 16a 3-4 5 Bw.: marine- Bw.: nover- karmoi - - 30-
threngold- spaUung aus hlau andert sinrot 60 
orange G. 2,z'-Dime-
(B) thyl-1,1'-di-

anthrachi-
nonyl 



Farbstofftabelle. 

Farbstoffe Konstitution F. }1;<;ht- Reaktionenauf der Faser mit Il'iir~~n@ V. F. 
V. heiten 

H"SO, 66 'BI! lINO, s = 1,4 T. T. Li. Wa. Kiipe 

lIos.Indan- Dibenzoyl- 16b s.g. s.g. Bw.: rot- Bw.: griin rot- 35 25' 
threnolive p,p'-diamido- braun braun 
R. (By) a,a'-dian-

thrachinon-
imid wirdmit 
ChlorsuJfon-
sliure behan-
delt 

II 06. Indan- a,II-Dianthra- 16b s.g. s.g. Bw.: blau- Bw.: Spur gelb- 35 25' 
threnorange chinonyl- griin, Uisung gelber stichig. 
6RTK.(By) amin teilweise rot- Rot 

violett 

II07.Indan- Benzoyl'I,2,4- 16b s.g. s.g. Bw.:· griin- Bw.: rot- gelb- 35' 25' 
threnorange Triamido- stichigesGelb stichigesGelb stichig. od. 
RRK.(By) anthra-

I 
Rot 45' 

chinon? 
IIoS.Indan- ... 16b 5 5 Bw.: unver- Bw.: etwas triibes - 3D-

threnorange lindert gelber Vio- 60' 
3R. (B) lett 

II09. Indan- ... 16b 5-4 5 . .. . .. klares - 3D-
threnorange Rotvio- 60' 
4R. (B) lett 

IIIo.lndan- 16b 4 4-5 Bw.: marine- Bw.: unver- rotvio- - 30-
threnorange blau lindert lett 60' 
RRT. (B) 

IIII. Indan- ... 16a S 4-5 Bw.: gelbrot Bw.: unver- triibes - kaU 
threnrosa lindert Vio-
B. (B) lett 

1II2. Indan- Anthrachinon· 16a 5 5 Bw.: braun· Bw.: kirsch- wein- - ~alt 
threnrot naphthacri- orange rot rot 
RK. (B) don 

III3·Indan- Di-a-anthra- 16b g. s.g. ... . .. rot - -threnrot G. chinonyl-
(B) 2,6·diamido-

anthra-
chinon 

III4.Indan- Dibenzoyl- 16b s.g. s.g. Bw.: braun- Bw.: viel vio- 35' 2S' 
threnrot I,4-diamido- gelb, dann heller lett 
SGK. (By) anthra- fast entfiirbt 

chinon 

IllS. Ihdan- ... 16a S 5 Bw.: gelb- Bw.: unver- vio- 45' kalt 
threnrot- rot lindert lett 
violett 
RRK. (B) 

I II6. Injian- .. . I6b1) S. g. s.g . Bw.: rBtlich. Bw.: unver- dunk- 60' 60-
thren- Schwarz lindert les So' 
schwarz Vio.-
BB. (B) lett 

III7.Indan- Halogeniertes 16b 5 4-S Bw.: gelb- IB"'~_ triibes - 45' 
threnvio- lsoviolan- griin Andert Dun-
lett B. (B) thron kel-

blau 

') Dann Nachbeh. mit CI-Kalk oder NaNO. + H"SO,. 11. Std. kalte CI-Ka1klasung 
von Iii -1° Be. 
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F. Echt· Reaktionen auf der Faser mit Fiirbun~ V. F. Farbstoffe Konstitution V. heiten 
H"SO, 66' Be HNO.s= 1,4 

der T. T. Li. Wa. Ktipe 

IIIB.lndan- ... 16b 5-4 4-5 Bw.: gelb- Bw.: rotlich grau- - 45' 
threnviolett rot blau 

BN. (B) 

IIIg.Indan- lsoviolan- 16b s.g. s.g. Bw.: gelb- Bw.: unver- vio- - 45' 
threnvio· thron liches Griin andert lett 
lett R extra 
(B) 

II20.Indan- Anthrachi- 16b a. g. s.g. ... .. - vio- - 45' 
threnvio- nondiacri- lett-
lett RN don blau 
extra. (B) 

1121. Indan- Halogenderi- 16b s.g. s.g. Bw.: roter ., . blau - 45' 
threnvio- vat des In- bis kasta- mit 
lett RT. (B) danthren- nienbraun braun. 

dunkelblaus Fluor-
BO eszenz 

II22.~ndigO( /C0\C) 16a 3 3-4 W.: olivegriin W.: gelb mit gelb So' kalt 

BASF. C.H·"NH/ = • 
sa griinem 50' 50' 

Seide Rand 
MLB. (M) 

1123. Indigo Hexabromin- 16a 3 g. Bw.: (K) Bw.: (K) braun .. 55' -
KG (K) digo grilnblau gelb, zuIetzt lich-
-MLB/6B. entfarbt gelb 
(M) 

II24. Indigo Indigo + 16a 2-3 4 Bw.- (B) Bw.: (B) gold- 55' -
reinBASF/ Bromindigo grilngelb goldgelb gelb 
R, -/RR, 
-MLB/R, 
RR. 

1125. Indigo- Behandeln v. 16a 4 4-5 Bw.: leuch- Bw.: rot- dunk- 60' 35' 
gelb 3G Indigo mit tendes Rot- orange les 
Ciba Teig. Benzoyl- orange Wein-
(J) chlorid rot 

(+Cu) 

II26. Leukol- Anthranol 16b - - Bw.: mill- Bw.: grilner braun- 55' 60-
braun B wird mit farbig vio- go' 
Teig. (By) H"SO, be- lett 

handelt 

Il27. Leukol- Aus I-Methyl- 16b - - Bw.: Bw_: heller rotvio- 55' 55' 
dunkeigriin amidoan- schwlir2lich und gelber lett 
B. (By) thrachinon 

II2B. Leukol- Benzoyl- 16b - - Bw.: heller Bw.: fast un- rot 35' 25' 
geIbGTeig. I-amidoan- und stump- verandert 
(By) thrachinon fer 

II2Q. Thioin- Oxyanthra- 16a 3 5 Bw.: grau, Bw.: hellrot, gelb- 45' 25' 
digoblau nolwirdmit dann braun- zuletzt ent- braun 
GG. (K) Isatinanilid rot faIbt 

kondensieIt 

II30. Thioin- ... 16a 5 5 Bw.: rotlich. Bw.: wenig geIb 70' 40-
digobraun DunkeIblau Verlinderung 60' 
R Teig(K) 

"3x. Thioin- Brom-6-ami- 16a 4-5 5 Bw.: Ieuch- Bw.: wenig gelb 70' 40-
digobraull dO-2-thio- tendes griln- VerAnderung 60' 
3R. (K) naphthen-2- stichiges 

indolindigo Dunkelblau 



Farbstofftabelle. 

Farbstoffe F. Echt- Reaktionen auf der Faser mit Flirbung V. F. Konstitution V. heiten 
H"SO, 66° Be HNO, s = 1,4 

der T. T. Li. Wa. Kiipe 

II32. Thioin- Tribrom-6- 16a 5 5 Bw.: leuch- Bw.: wenig braun 70' 40-
digobraun amido-2- tendes Blau- VerAnderung 60' 
GTeig. (K) thionaph- rot 

then-3-in-
dolindigo 

II33. Thioin- 7,7'-Diamido- 16a 5 4-5 Bw.: leuch- Bw.: blaurot gelb- 60 40 -
digograu thioindigo tendes Dun- olive 60' 
BB Teig. kelblau 
(K) 

II 34. Thioin- 6,6' -DiAth- I6a 4-5 5 Bw.: leuch- Bw.: unver- gelb- 60 40-
digoorange oxy-bis-thio- tendes Rot- Andert olive 60' 
R. (K) naphthen- violett 

indigo 

II 35. Thioin- BN: 6,6'-Di- 16b 4-5 5 Bw.: BN ext.: Bw.: BNext.: olive 65 65' 
digorosa bromdime- unverAndert unverAndert 
BN, thyl-bis-
BN extra. thionaph-
(K) thenindigo 

II36. Thioin- ... I6b 4-5 5 Bw.: unver- Bw.: unver- olive 65 65° 
digorosa Andert Andert 
RN Teig 
Teig. (K) 

II37. Thioin- Dichlor-bis- I6a 4-5 5 By.: gras- Bw.: fast un- griin- 50 40-
digorotBG. thionaph- griin verAndert olive 60' 
(K) tbenindigo 

II3S. Thioin- Dichlordime- 16a 5 5 Bw.: rot- Bw.: unver- gelb- 50 40-
digorot 3B• thyl-bis- braun Andert olive 60° 
(K) thionaph-

thenindigo 
II39. Thioin- 2-Thionaph. I6a 5 3 Bw.: dunkel- Bw.: unver- gelb- 50 25' 

digoschar- than-3-indol- braun Andert orange 
lachRTeig. indigo 
(K) 

II40. Thioin- Dichlordime- I6a 4 5 Bw.: rotlich. Bw.: unver- geib- 60, 40-
digoviolett thyldimeth- Dunkelblau Andert griin 60' 
BB. (K) oxy-bis-thio-

naphthen-
indigo 

II4I. Thioin- ... I6a 4 5 Bw.: blauer Bw.: fast un- olive- 55 40-
digoviolett und stumpfer verAndert griin 60' 
RR Teig. 
(K) 

II42. Thioin- ... 16b 4 5 Bw_: marine- Bw.: wenig gelb- 60 40-
donblau 3R blau VerAnderung olive 60' 
Teig. (K) 

II43. Thioin- ... 16a 5 4-5 Bw.: unver- Bw.: unver- gelb- 65 40-
donbraun Andert Andert olive 60° 
RN Teig. 
(K) 

II44. Thioin- ... 16b ~ 5 Bw.: dunkel- Bw.: Spur gelb- 75 10' 
donbraun braun rater braun 
GT. (K) 
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Farbstoffe Konstitution F. }£'?I1t- Reaktionen auf der Faser mit Filr.bung v. 
v. helten 

HoSO. 66' Be I HNO. s = 1,4 
der T. Li."!,Wa. Kfip., 

II45. Thioin- ... I6b 5 5 Bw.: wenig Bw.: unver- gelb- 60 
donbraun Veranderung iindert braun 
B Teig.(K) 

II46. Thioin- " .. I6b 3-4 5 Bw.: rot- Bw.: Spur rot 25 
dongelb 3G orange griiner 
Teig. (K) 

II47. Thioin- G.: Bromier- I6a 3 5 Bw.: grfin- Bw.: rasch braun- 55 
dongrfinG, ter Bis-P- liches Blau entflirbt orange 
GTeig. (K) naphthindol-

indigo 

II48. Thioin- ... 16a 3-4 5 Bw.: gelb- Bw.: fast un- rotlich. 65 
donolive B braun verandert Braun 
Teig. (K) 

II49. Thioin- .... I6a 5 5 Bw.: belde Bw.: beide olive- 75 
donschar- blauviolett unveriindert grfin 
lachB, BB 
Teig. (K) 

II50. Thioin- ... z6a 5 4-5 Bw.: dunkel- Bw.: LOsung: gelb- 65 
dODschwarz blau rotorange lich-
BB Teig. braun 
(K) I I 

6. Die Schwefelfarbstoffe. 

In den folgenden Tabellen sind einige wichtige Vertreter der Schwefel
farbstoffe angefiihrt. Da sich die Schwefelfarbstoffe samtlicher Fabriken 
sehr ahnlich sind, 'und sich walirscheinlich das gleiche Individuum unter 
vielen Namen verbirgt, ist es unnotig, sie hier alle anzufiihren, da aIle 
Nuancen aus den gleichen oder sehr ahnlichen Ausgangsmaterialien 
stammen und daher nichts Neues bieten. 

Es folgen nun die Fabriknamen der einzelnen Schwefelfarbstoffe, 
deren Echtheiten und Farbeweisen mit den angefiihrten ganz oder nahezu 
iibereinstimmen: . 

Auronal- (t. M.) 

Autogen- (P) l 
Eclips- (G) 
Immedial- (C) -farbstoffe. 
Katigen- (By) 
Kryogen- (B) 
Pyrogen- (J) 

Schwefel- (A) 
Thio-(P) 
Thiogen- (M) 
Thion-(K) 
Thional- (S) 
Thiophenol- (]) 
Thiophor- (C J) 
Thioxin- (Gr. E.) 

-farbstoffe. 

F. 
T. 

40· 
60' 

25' 

40-
60· 

65' 

65' 

65' 
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Farbstofte Konstitution F. • Echt- Reaktionen auf der Faser mit 
V. heiten 

H,SO, 66° Be! I HNO. s = 1,4 Li. Wa. 

I I S x. Cachou de Scbmelze v. Sage- 17 4 4-S Bw. : fast unver- Bw.: wenig Ver-
Laval, R. (P) roehl, Kleie usw. ev. andert anderung 

mit Schwefel Cu+Cr R -Marke: Stich 
+ Na,S Nachb. 4-S S roter 

lIS'. Eclipsblau B. Indophenolderivat 17 2-3 2 Bw.: rotliches Bw.: rotviolett 
(G) ev. Violett 

Cu+Cr 
Nachb. 4-S 3 

IIS3. EcJipsbraun Aus m·Toluylen- 17 3 3 Bw.:wenigVer- Bw.: wenig Ver-
B. (G) diamin + S + ev. auderung anderung 

Oxalsiiure Cu+Cr 
Nachb. S 4-5 

II54. Eclipsbraun Ahnlich Marke B? 17 2 3 Bw.: ... 
G, 3G, V, RR, ev. 
RV. (G) Cu+Cr 

Nachb. 4 4-S 
115S. Eclipsbronce. ... 17 4-S 3-4 Bw.: etwas Bw.: wird 

(G) ev. braunlicher branner 
Cu+Cr 
Nachb. S S 

lIS6. Eclipsdunkel- ... r7 3-4 3 Bw. : wenig Ver- Bw.: unveran-
braun B. (G) ev. anderung dert 

Cu+Cr 
Nachb. S S 

lIS7. Eclipsecht- ... 17 3-4 '-3 Bw. : fast unver- Bw.: wenig Ver-
rotbraun E ey. andert anderung 
konz. (G) Cu+Cr 

Nachb. 4-S 4 
lISB. Ec1ipsfeld- ... 17 4-S 4 Bw.: Stich Bw.: etwas 

grau G, MV. (G) ey. branner branner 
Cu+Cr 
Nachb. 5 5 

1r59. EcJipsgelb G, S-Schmelze aus 17 I 1-3 Bw.: Spur Bw.: rotorange 
3G, R. (G) Mono- nnd Di· ev. griiner I 

formyl-m-toluy- Cu+Cr I 
lendiamin mit Nachb. 
Zusatz von Ben-

3-4 4-5 : 

zidin 

II60. Ec1ipsgriin Indophenolderi- 17 2-3 3 Bw.: dunkles Bw.: klares Rot-
G,sGkonz.(G) vate ev. Griinblau violett 

Cu+Cr 
Nachb. 4 4 

1I6r. EclipsoJive OH-haltige Mono- 17 4-S 3-4 Bw.:wenigVer- Bw.: griinliches 
(-echtoJive). (G) azofarbstoffe + ey. iinderung Schwarz 

S + Na,S Cu+Cr 
Nachb. 5 5 

II62. EcJipsphos- AhnJich EcJipsgelb r7 I 2 Bw.: unveran- Bw.: rotorange 
phin 2G, R, .R ev. dert 
extra konz. (G) Cu+Cr 

Nachb. 4 5 
II63. Eclips- I,z,4-Dinitrophe- 17 S 5 Bw.: rotliches Bw.: rotliches 

schwarz H. (G) nol + Na-poly- ev. Schwarz Schwarz 
sulfid Cu+Cr 

Nachb. 5 5 

i 
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Farbstoffe 

II64·Immedial· 
blau C, CB extra 
konz., CR. (C) 

Konstitution 

S·Schmelze mitDi· 
nitrooxydiphe· 
nylamin 

II65.Immedialbor· 3-Amido-7-oxy
deaux GF konz. phenazin + Na,S 
(C) + S 

1166. Immedial
braun B, BR, 
2R, Wkonz.(C) 

II67: Immedial
brillantcarbon 
F, FG. (C) 

1168. Immedial~ 
brillantgriin G 
extra. (et 

II69·Immedial
brillantschwarz 
B, 2B konz., 
sBVkonz.,6BG 
und BBG konz. 
(C) 

II70 • Immedial
catechu BG, 
BGG, 0, OD, 
OG, R, RR. (C) 

Il71.Immedial
direktblau B 
extra konz., BB 
extra konz., 4B 
extra konz., JB 
extra konz., OD 
extra konz., RC 
extra konz., JND 
extra konz. (C) 

Il72. Immedial
dunkelgriin B. 
(C) 

Il73. Immedial
echtdunkel
braun B. (C) 

II74.Immedial
echtfeldgrau B, 
-feldgrau C,CN. 
(C) 

Il7s.Immedial
gelb D, GG. (C) 

Marke D: S
Schmelze mit m
Toluylendiamin 
bei 190 

F. 
V. 

17 
ev. 

Cu+Cr 
od. 

Na-per
boratn. 

17 

17 
ev. 
Cr-

Nachb. 

17 

17 

17 

17 
ev. 

Cu+Cr 
Nachb. 

17 
ev. 

Cu+Cr 
Nachb. 

od. 
Na-per
borat
Nachb. 

17 

17 

17 

17 

Echt· 
he~ten 

Li. IWa. 

3 5 

Reaktionen auf der Faser mit 
H,SO, 66' Be I HNO, s = 1,4 

Bw.: rotviolett, Bw.: rotviolett, 
wenig Verande- wenig Verande-
rung rung 

3 g. Bw.: stumpfes Bw.:wirdgelber 
Rotbraun 

2-3 

3-2 

3 

3 

2 

5 

5 

4 

Bw.: stumpfes 
Rotbraun 

FBw.: 
F-Marke: 
stumpfes Rot· 
violett 

Bw. : stumpfes 
Griinblau 

Bw.: stumpfes 
Elau- bzw. 
Violettschwarz 

Bw.: BG und 
RR werden 
etwas roter, die 
iibrigen gelber 

Bw.: wenig Ver
anderung, rot
bzw. blauvio
lett 

Bw.: stumpfes 
Violettschwarz 

Bw.: schwarz 

BW.: braun 

Bw.: Spur roter 

Bw.: stumpfes 
Violettschwarz 

Bw.: blaurot 

Bw.: stumpfes 
Rotschwarz 

Bw.: unveran· 
dert 

Bw.: stumpfes 
Rotviolett 

Bw.: stumpfes 
Violettschwarz 

Bw.: rotliches 
Dunkelbraun 

Bw.: graubraun 

4-5 Bw.: Stich griin- Bw.: 
licher Marke GG: Spur 

roter 
Marke D: un

verandert 
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Farbstoffe Konstitution F. .J£c:nt- Reaktionen auf der Faser mit 
V. heiten 

H"SO. 66' Btl HNO.s= 1,4 Ll. Wa. 

II76. Immedial- ... 17 3 5 Bw.: unverlin- Bw.: fast un-
gelbbraun EN. ... dert verlindert 
(C) 

II77. Immedial-, ... 17 
gelbolive G, 5G, 

3 5 Bw.: Spurgelber Bw.: ge1bbraun 

GB. (C) 

I 17B. Immedial- S-Schmelze von 17 3-4 5 Bw.: blau- Bw. : !dares Rot-
griln BB extra, I-Arylamido- schWarz violett 
GGextra,BBX 4-p-oxyphenyl-
konz. (C) amidonaphtha-

linsu1fosliure mit 
NaoS u.Cu-Salzen 

u79. Immedial- ... 17 
grilnblau CV.{C) 

3 4 Bw.: violettblau Bw.: rotviolett 

uBo. Immedial- ... 
grijngelb G. (C) 

I7 3-2 S Bw.: unverlin-
dert 

Bw.: rotbraun 

uBI. Iinmedial- ... I7 2-3 5 Bw.: Marke B: Bw.: blauviolett 
indogenB konz., ev. rotviolett, 
BCL konz., Nachb. iibrigen: unver-
GCL konz., mit 

I 
lIndert 

RCL konz., Na-per-
2RCL konz. (C) borat 

u82.lmmedial- ... 17 3-2 5 Bw.: unveran~ Bw.: R-Marken: 
indon B konz., ev. dert rotviolett 
3B konz., BBF Nachb. B-Marken: 
konz., BS konz., mit dunkelblau 
JBN konz., R Na-per-
konz., 2R konz., borat 
RB konz. (C) 

uB3.Immedial- ... 17 3-2 5 Bw.: Stich Bw.: wird rater 
indonviolett B blauer 
konz. (C) 

uB4.Immedial- ., . I7 2-3 5 Bw.: unverlin- Bw.: fast unver-
khakiD, G, GG. dert lindert 
(C) 

uB5. Immedial- S-Schmelze mit 17 2-3 4 Bw.: fast unver- Bw.: rotbraun 
marron B. (C) ~OOJtyphen- lindert 

azlnen 

1 IB6. Immedial- ... I7 2-3 5 Bw.: rotviolett Bw.: rotviolett 
neublau G konz. ev. 
(C) Cu+Cr 

ad. 
Na·per-
borat-
Nachb. 

uB7. Immedial- ... 17 3 5 Bw.: unverlin- Bw.: wenig An-
olive B, GG, 3G. dert derung 
(C) 

uBB.lmmedial- ... I7 2 5 Bw.: vie1 ge1ber Bw.: wenig Ver-
orange C. (C) lInderung 

I1B9. Immedial- ... I7 
2-3

1 
5 Bw.: wird ge1b- Bw.: wenig An-

orangebraun G. lieher derung 
(C) 
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F. Echt· Reaktionen auf der Faser mit 
Farbstoffe Konstitution V. Lr.e1t~n... H,SO. 66° Be I HNO.s = I,4-

rIgo. Immedial- I7 4 Bw.: fast unver- Bw.: orange-
prune S. (C) andert braun 

rIgI. Immedial- I7 2-I Bw.: unveran- Bw.: stumpfes 
purpur C. (C) dert Rotbraun 

"92. Immedial- I7 3-4 Bw.:fastunver- Bw.: orange· 
rotbraun 3R. andert braun 
(C) 

rI93. Immedial- I7 3-4 Bw.:wenigVer- Bw. : fast unver-
schwarzbraun anderung andert 
D konz. (C) 

rI94. Immedial- I7 3-4- 4 Bw.: dunkel- Bw.: blaurot 
tiefgriin G. (C) blau 

rI95. Immedial- I7 2-I Bw.:wenigVer- Bw.: stumpfes 
violett C, CB, anderung Rotviolett, teil-
CR.(C) weise en tfiirbt 

II96. Pyrogenblau S-Schme1ze von I7, 3 4-5 Bw.: fast Ullver- Bw.: stumpfes 
R, RR. (J) Indophenolen dann aridert Rotviolett 

unter Druck damp-
fen 

rIg7. Pyrogenblau- I7 4 Bw.: schwarz- Bw.: stumpfes 
griin B. (J) ev. blau Rotviolett 

Cu+Cr 
Nachb. t- 5 

IIg8. Pyrogen· I7 2 3-4 Bw. : fast unver- Bw.: Spur rot-
braun D, G. (J) ev. andert licher 

Cu+Cr 
Nachb. 4 4 

IIg9. Pyrogen· I7 2-3 4 Bw.: unveran- Bw. : fast unver-
catechu B, GG, ev. dert andert 
RR. (J) Cu+Cr 

Nachb. 4-5 4 
1200. Pyrogen- I7 Bw.: unveran- Bw: stumpfes 

cyanin L. (J) ev. dert Bla uviolett 
Cu+Cr 
Nachb. 

I20r. Pyrogen- 17 3 4 Bw.: fast unver- Bw.: stumpfes 
direktblau rot- ev. andert Rotviolett 
lich, griinlich, Cu+Cr 
RL. (J) Nachb. 3 

I202. Pyrogen- S·Schme1ze mit 17 4-5 3 Bw.: stahl- Bw.: rotviolett 
dunkelgriin B, p-Amidophenol ev. blau 
3B. (J) und dessen Deri- Cu+Cr 

vaten Nachb. 5-4 3 
I203. Pyrogengelb S·Schmelze aus 17 2 4-3 Bw.: Marke G, Bw.: Marken: G, 

G, GG, R, OR, verschiedenen ev. R, GG: Spur GG. Spur 
ORR, M, 3R. Benzylidenver- Cu+Cr 4-5 roter griiner 
(J) bindungen ev. Nachb. Marke R: rot-

un ter Zusa tz von M: mit braun 
MetaHsalzen CI-Kalk-

losung 
nachb. 
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Farbstoffe Konstitution F. .~cnt- Reaktionen auf der Fasor mit 
V. helten 

H,SO, 66' Be I HNO,s = 1,4 LLIWa. 

1204_ Pyrogengelb- 17 4 Bw.: unveran- I Bw_: unveran-
braun RS. (J) ev. dert dert 

Cu+Cr 
Nachb. 4 

1205. Pyrogengrau = Pyrogenblau 17 BW.:wenigVer- B\>'.: Spur roter 
B, G, R. (J) ev. 

Cu+Cr 
anderung 

Nachb. 3 3-4 
1206. Pyrogengriin = Pyrogendunkel- 17 4 B: 4 Bw.: Marke B: llw.: Marke B: 

B, G, GG, 3G. griin ev. G: 2 schwiirzlich violettbraun 
(J) Cu+Cr B: 4 Marken G: stahl- G-Marken: rot-

Nachb. 5-4 G' 0 blau violett 

1207. Pyrogen- Indophenole Wer- 17 4-3 Bw.: fast unver- Bw.: C, B, G 
indigo CL, BL, den mit S ver- ev. andert Marken: blau-
SG, GL, R, RR. schmolzen (Phe- Cu+Cr violett 
(J) nyltolylamin) Nachb. 4 Marke R: rot-

violett 

1208. Pyrogen- Ahnlich Pyrogen- 17 2 5-4 Bw:: fast unver- Bw.: Stich ins 
olive G, 3G. (J) gelb ev. 

Cu+Cr 
andert Braune 

Nachb. 4-3 5-4 

1209. Pyrogen- 17 4 Bw.: fast unver- Bw.: rotbraun 
orange G, 0. R. ev. iindert 
(J) Cu+Cr 

Nachb. 4-5 3 

1210. Pyrogen- 17 2-3 4 Bw.: Spur rot- Bw.: wenig Ver-
schwarzbraun ev. licher anderung 
R. (J) Cu+Cr 

Nachb. 4 4 
12I1. P'rrogentief- 17 3-4 4 Bw.: wenigVer- Bw.: stumpfes 

blau B. (J) ey. 
Cu+Cr 

anderung Rotviolett 

Nachb. 3-4 4 
1212. Pyrogentief- 17 5 Bw.: violett-- B\v.: stumpfes 

schwarz C, D, ey. schwarz Vio!ettschwarz 
G, F. (]) Cu+Cr 

Nachb. 

1213. Thiopheno!- 17 4-5 Bw.: stumpfes Bw.: stumpfes 
schwarzmarken. ey. Rotschwarz Vio!ettschwarz 
(J) Cu+Cr 

Nachb. 

1214. Thiopheno!- 17 Bw.: stumpfes Bw.: stumpfes 
schwarzrnarkeu Rotschwarz Vio!ettschwarz 
fliissig. (J) 

1215. Vida!schwarz. S-Schme12e mit 17 5 
(P) Amidophenolen 

Gnehm- von Mural t. Taschenbuch. 2. Auf!. 13 
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Unterscheidung von Paranitranllinrot, TDrkischrot und 
sutistantiven, roten Farbstoffen. 

Die gefiirbte Faser wird iiber eine sehr kleine Gasflamme gehalten 
(ca. % em hocli; Entfernung 2 cm), wobei beim p-Nitranilinrot ein orange
roter Fleck entsteht. Legt man nun auf diese Stelle ein Stiick weiBes 
Papier oder Baumwolle, so sublimiert der Farbstoff darauf iiber; wird 
abgekiihlt und angefeuchtet, so kehrt die urspriingliche Farbe nicht wieder. 
Tiirkischrot wird bei dieser Behandlung schwarzlich, die meisten subs tan
tiven Rot stumpfer, wobei die Farbe beim Anfeuchten und Liegen an der 
Luft wiederkehrt. (Fischer: Jahresber. 1905. Bd. II, S. 503; Journ. Dyers 
Vol. 21, p. 296). 

Unterscheldung von Grieshelmerrot (mit Naphthol AS. 
und BS), TDrkischrot und den substantiven Rot nach.:J 

Heermann)). 
Eine trockene Probe der Fiirbung' wird mit konzentrierter HCl 

behandelt; hierbei ver.andern sich Griesheimerrot und Tiirkischrot nicht, 
wahreIid die substantiven Rot meistens nach Braun umschlagen. Beim 
Kochen bleibt Griesheimerrot unverandert, Tiirkischrot wird hierbei 
orange und dann gelb. Die substantiven Farbstoffe ergeben meistens 
eine Braunfarbung. Wird nun abgekiihlt und vorsichtig (kuhlen!) mit 
NaOH iibersattigt, so bleibt Griesheimerrot unverandert, wahrend 
Tiirkischrot violett bis blauviolett wird und die substantiven Farbstoffe 
meistens entfax:bt werden (Ausnahmen sind z. B. die Benzoechtscharlach
marken, die hierbei rot bleiben). 

WenlJestlmmung von. Indigo. 
Da der natiirliche Indigo heutzutage nur noch eine untergeordnete 

Rolle spielt, ist hier nur die Bestimmung von kiinstlichem Indigo ange
fiihrt. Fiir die Bestimmung von natiirlichem Indigo siehe Lunge: Unter
suchungen Bd. III, und MuBpratts Chemie Bd. III. 

Bestimmung des kiinstlichen Indigos (M): Man wagt genau 
I g trockenen Indigo ab, iibergieBt ihn mit 7 cern konzentrierter H2SO, 
von 66° Be und erwarmt das Ganze auf dem Wasserbade wahrend % Stunde 
bei 95°. Bierauf gieBt man die erkaltete Liisung in 100 ccm kaltesWasser, 
filtriert in einen LitermeBkolben, wascht heiB nach, bis daB die Fliissigkeit 
farblos abIauft und stellt auf I Liter ein. Man verdiinnt nun 20 ccm 
dieser Liisung mit 300 ccm "destillierten H20 und titriert dieselbe mit 
einer Permanganatliisung von % g KMnO, im Liter. Die Liisung 5011 

zuletzt goldgelb aussehen und nicht mehr griin schimmern. 
Gleichzeitig bestimmt man auch einen Typindigo von bekanntem 

Gehalt und rechnet aus dessen bekanntem Prozentgehalt, der bei der 
Titration desselben erhaltenen Anzahl Kubikzentimeter und der Anzahl 
Kubikzentimeter, die man bei der Bestimmung des fraglichen Produktes 
erhalten hat, den Prozentgehalt des letzteren aus i). 

1) Siehe P. Heermann: Filrberei- nnd textilcbemiscbeUntersuchungen. 4. Auf!. 
S. 3I8. 

I) Siebe aucb Heiniscb: Farber·Ztg.I9I8. S.183 und 194. 
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Unterscbeidung von Indigo und Indanthrenblau 1). 
Man betupft die Farbung mit Salpetersaure, wobei sich ein gelber 

Fleck bildet. Dieser Fleeken wird nun mit etwas Zinnehloriirlosung 
(10 g SnCl., 50 cern HCl, 50 cern H20) behandelt, wobei beim Indan
threnblau die Farbe wiederkehrt, was beim Indigo nicht der Fall ist. 

Urn Farbstoffe auf der Faser zu bestimmen, sind von Green Tabellen 
ausgearbeitet worden, in welchen die Farbstoffe gruppenweise identifiziert 
werden 2). 

II. Natiirliche organische Farbstoffe. 
1. Baslsche FarbstoHe. 

Ein in der Natur vorkommender basischer Farbstoff ist das Berberin. 

2. Saure FarbstoHe. 
Orseillepraparate werden hergestellt aus verschiedenen Fleehten

art en, die vorzugsweise den Gattungen Roeeella, Lecanora und Variolaria 

[ 
/CHa(I)] 

angehoren. Das Orcin CaHs, OH (3) • der wichtigste Bestandteil 
'OH (5) 

dieser Flechten, bildet sich erst bei der chemischen Behandlung derselben 
als Zersetzungsprodukt der Flechtensauren und verwandelt sich unter 
Einwirkung von Ammoniak (Gaswasser) und Luft in Orcein, 'einen 
prachtig roten, kristallinischen Farbstoff. . 

3. Substantive FarbstoHe. 
a) Curcuma. Der darin enthaltene Farbstoff ist das Curcumin, 

CnHzo06' das aus dem Curcumapulver (Wurzelknollen der Curcuma 
longa und rotunda) extrahiert wird. Dient zum Farben von Butter. 
Kase, Geback, 01 usw. 

b) Orlean. Die darin enthaltenenFarbstoffe sind das Bixin,CgsHs,Oa 
und das Orellin. Es farbt direkt Baumwolle, Seide und Wolle orangerot 
an. Wird auch zum Farben von Butter, Kase usw. verviendet. 

c) Safflor. Es enthalt als Farbstoffe: Karthamin, C14H160" und 
Safflorgelb, CuH80On. Es wird gewonnen aus den Safflorbliiten. Das 
wertlose Safflorgelb muB zuerst entfemt werden. Farbt Seide und Baum
wolle direkt an, ist jedoch sehr unecht. 

t4. Belzenfarbstolfe. 
a) Blauholz (Campecheholz, Blutholz). Die Giite des Blauholzes ist 

je nach seiner Herkunft sehr verschieden. Das beste ist das Campeeheholz 
von der Campeche-Bay, von mittlerer Glite sind Domingo-, Jamaica
und Honduras-Blauholz; die geringsten Sorten bilden Martinique- und 
Guadeloupe-Blauholz. Gutes Blauholz son ca. 15% trockenes Extrakt 
!iefem. 

') Siebe: Le teinturier pratique Tome XVII, Nr.6. 1922. 
') Siebe: Journ.Soc.Dy. andCoI. 1905. p. 203 und 1908; dann Zeitschr. f. Farben

Ind. 1905. S. 510 und 1908. S. 73. 
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Die Oxydation des urspriinglich im Blauholz vorhandenen Hamato
xylins zu dem um zwei Wasserstoffatome armeren Hamatein (welch 
letzteres erst die Farblacke bildet) wird teils vor der Verwendung des 
geraspelten Holzes fiir Farbstoffe oder Extraktgewinnung dureh einen 
GarungsprozeB ("Fermentieren") bewirkt, teils wahrend des Farbe
prozesses selbst (bei Wolle durch Kaliumbichromat, bei Baumwolle und 
Seide durch ein Eisenoxydsalz) vorgenommen. 

Wertbestimmung dureh Probefarben. Wichtig ist es oft, 
den Gehalt des Blauholzes an Hamatoxylin zu kennen (Seidenfarberei). 
Dies kann folgendermaBen ermittelt werden: Chromoxyd ergibt nur mit 
Hamatein oinen Farblaek, nicht aber mit Hamatoxylinj ist aber noeh 
Chromsaure vorhanden, so oxydiert diese wahrend des Farbens das 
Hamatoxylin zu Hamatein und dieses verbindet sich mit dem durch 
Reduktion der Chromsaure entstandenen Chromoxyd. Man erhalt so 
den Gehalt an Hamatoxylin + Hamatein 1). 

Man bereitet sich nun eine Farbenskala, indem man mit I % Bichromat 
und 2% Weinstein gebeizte Wolle (I Stunde kochend) ausfarbt mit 
0,05%~,IO%~,I5%~,20 %~,25 %~.30 %-0,35 %-0,40 %-
0,45 %~,50% reinem Hamatoxylin (durch Umkristallisieren des Handels
produktes erhalten). 

Fiir die Hamateinbestimmung stellt man sich eine Vergleichsskala 
her, genau so wie beim Hamatoxylin, nur dieses Mal mit rein em Hamatcin 
[Handelsproduktj oder durch vorsichtige Oxydation von reinem, in 
wasserhaltigem Ather gelostem Hamatoxylin mit Salpetersaure er
halten I)] auf mit Fluorehrom gcbeizter Wolle (3 % Fluorchrom und 3 % 
Weinstein). Da Hamatein leicht iiberoxydiert wird, darf hier keine mit 
Bichromat gebeizte Wolle angewendet werden. Auch sind reduzierende 
Zusatze, wie Weinstein, dem Beizbade zuzusetzen. 

Die Ausfarbungen diirfen nicht zu dunkel sein, um eine richtige 
Abschatzung der Farbtone zu ermoglichen. Fiir die Probefarbung steUt 
man sich je zwei Farbungen her, eine hellere und eine dunklere, einerseits 
auf Wolle, die mit Bichromat, und andererseits auf Wolle, die mit Fluor
ehrom gebeizt ist. Die Menge des hierzu erforderlichen Extraktes ist 
abhangig von seinem Farbstoffgehaltj gewohnlieh braucht man 0,5 und 
1% festen Eitrakt, 1 und 2 % fliissigen Extrakt, 2,5 und 5 % gutes, 
nicht verdorbenes Holz, 5-20% geringeres oder verdorbenes Holz. 
Man kocht eine groBere Menge der Materialien mehrere Male mit Wasser 
aus, vereinigt die Losungen, verdiinnt sie mit Wasser auf ein bestimmtes 
Volumen und filtriert. Hiervon verwendet man fiir die Farbungen ein 
den angegebenen Mengen entspreehendes Volumen. Man geht bei gewohn
lieher Temperatur in das Farbebad ein (das nur die Blauholzlosung ent
halt), erhitzt innerc einer Stunde zum Sieden und koeht dann noeh 
% Stunde lang. 

Beispiel: Es wurden 5,53 g fester Extrakt in I Liter Wasser gelost. 
Die Wollmuster waren 5 g schwer. Zwei Muster wurden mit 5 ecm = 
27,75 mg = 0,553 % Extrakt gefarbt, zwei andere mit der doppelten 
Menge, also 1,106% Farbmaterial. Die Farbe des hellen Musters, welches 
mit Chromsaure und Chromoxyd gebeizt war, pailte zwischen die Muster 

1) Siebe v. Cochenhausen: Zeitschr. f. angew. Cbemie 1904. S.874. 
oJ Siebe Erdmann: Jouro. f. prakt. Chemie Bd. 26, S.205. 
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Nr. 3 (geHirbt mit 0,15% Hamatoxylin) und Nr. 4 (gefarbt mit 0,20% 
Hamatoxylin) und diejenige des dunkleren, welches ebenso gebeizt war, 
stimmte mit Nr. 7 (gefarbt mit 0,35% Hamatoxylin) der ersten Ver
gleichsskala iiberein. Demnach hatten 1,106 Teile des Extraktes denselben 
Farbwert wie 0,35 Teile Hamatoxylin; der Extrakt enthielt also 31,7% 
Hamatoxylin + Hamatein. Da ferner die Farbung mit 1,106% Extrakt 
auf Wolle, welche nur mit Chromoxyd gebeizt war, zwischen die Muster 
Nr. 1 undNr. 2 der zweiten Vergleichsskala fiel, so haben hierbei 1,106 Teile 
Extrakt denselben Farbwert wie 0,075 Teile Hamatein. Der Extrakt 
enthielt also 6,8% Hamatein und 31,7-6,8 = 24,9% Hamatoxylin. 
Da jedoch wahrend des einstiindigen Farbeprozesses immer ein Teil 
des Hamatoxylins in Hamatein iibergeht, so daB ein mit Chromoxyd 
gebeiztes Wollmuster, das mit reinem Hamatoxylin gefarbt worden ist, 
trotz der Abwesenheit von Chl"omsaure schwachblau gefarbt ist und in 
der Farbung mit Nr. 1 der Hamatein-Chromoxydskala iibereinstimmt, 
so muB die dieser Farbung entsprechende Menge Hamatein in Abzug 
gebracht werden, da sie erst wahrend des Farbens entstanden ist. Es 
miissen demnach fiir 1,106 Teile Extrakt 0,05 Teile oder fiir 100 TeiIe 
Extrakt 4,5 Teile abgezogen werden. Der Extrakt enthaIt nach dieser 
Korrektur also in Wirklichkeit 6,8 - 4,5 = 2,3 % Hamatein und 
31,7 - 2,3 = 29;4 % Hamatoxylin. 

Verfalschungen. Die Blauholzextrakte werden mit allen erdenk
lichen Zusatzen wie Melasse, Dextrin, Quebrachoextrakt, Kastanien
extrakt, Sumachextrakt, Querzitronextrakt, Glaubersalz, Sand, Ton, 
Erde, Sagespane, ausgezogene Gerberlohe usw. verfaIscht.,~ i Ii: 

AschengehaIt. Melasse hinterlaBt beim Veraschen einen ziemlich 
groBen Riickstand, Quebracho- und Kastanienextrakt jedoch nur einen 
sehr geringen. v. Cochenhausen ermittelte foIgende Zahlen: der Aschen
gehalt betragt 
4,5 % bei einer Zugabe von 25 Teilen Melasse zu 100 Teilen Extrakt, 
6,2% " 50 " 100 
8,0 % " "" 100 "" 100" " 
berechnet auf den wasserfreien Extrakt. Melassehaltige Extrakte lassen 
sich nur schlecht pulverisieren und backen Ieicht wieder zusammen. 
Sie liefern geschmolzene und dunkel gefarbte Aschenriickstande, wahrend
dem die Asche von reinem Extrakt weiB, leicht und locker ist. 

Bestimmung von Melasse und ahnlichen Stoffen: v. Cochen
hausen fa1lt Hamatoxylin und Hamatein mit Eisenoxyd aus, verdampft 
das Filtrat zur Trockene 'und wagt den Riickstand, der die Melasse ent
halt; oder er bestimmt dieselbe naCh der Inversion mit Fehlingscher 
Liisung. Durch das Eisenoxyd werden gleichzeitig Gerbsaure, Gallussaure 
und Nichtzuckerverbindungen der Melasse abgeschieden. Gute Blauholz
extrakte enthalten nicht mehr als 2-2,5 % nicht ausfallbare Stoffe. 

Zur Darstellung der Eisenoxydhydratsuspension verfahrt v. Co chen
hausen folgendermaBen: eine chlorammoniumhaltige Liisung von 90 g 
kristallisiertem Eisenalaun wird mit iiberschiissigem Ammoniak gefallt, 
das Eisenoxydhydrat abfiltriert, ausgeWaSChen bis zum Verschwinden 
der Chlorreaktion und dann durch gutes Schiitteln in I Liter Wasser 
suspendiert. In je 50 ccm dieser Suspension ist I g Eisenoxydhydrat vor-
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handen. Dieses oxydiert das Hamatoxylin zu Hamatein, das ais Hamatein
eisenoxyd ausfaIIt. 214 Teile Eisenoxydhydrat fallen 320 Teile Hamato
xylin aus oder 0,34 Teile Eisenoxydhydrat entsprechen 0,5 Teilen 
Hamatoxylin. 

Ausfiihrung: Man verdiinnt eine etwa 0,5 .g Trockensubstanz 
enthaltende Menge Extraktlosung mit "Vasser auf 200 cem, fiigt 100 
bis 150 ccm obiger Eisenoxydhydrat-Suspension hinzu, kocht % Stunde 
iiber freier Flamme, fiiIl~ nach dem Erkalten auf 500 ccm auf, fiItriert 
durch Faitenfilter Nr. 602 von Schleicher & Schiill, dampft in einer 
gewogenen Schale im Wasserbade zur Trockene, trocknet eine Stunde 
bei 1000 und wagt den Riickstand. Hierbei entspricht ein Teil so ge· 
fundenen Zuckers zwei Teilen Melasse. Der Zuckergehalt kann nach 
voraufgegangener Inversion mit Fehlingscher Losung bestimmt werden. 
War der Extrakt mit Melasse verfaIscht, so ergibt die Analyse meistens 
Zuckerwerte von 20% und dariiber (bezogen auf den wasserhaltigen 
Extrakt). 

Ein anderes Verfahren, um Melasse, Dextrin, Leim usw. zu bestimmen, 
besteht darin, den Blauholzfarbstoff und die Gerbstoffe durch Haut. 
pulver zu absorbieren und das nun fast farblosc Filtrat auf die fraglichen 
Stoffe zu priifen. 

Einen Gerbsaurezusatz erkenntman durch die Schwefelammonium
reaktion. Setzt man zu einer Liisung von 5 g Trockensubstanz in I Liter 
Wasser ein Drittel des Volumens an gelbem Schwefelammonium, so 
faIIt bei reinen Extrakten unter Dunkelfarbung der Liisung ein schwacher, 
brauner, flockiger NiederschIag, bei gerbstoffhaltigen sofort unter HeIl
farbung ein dichter, hellgrauer, milchiger Niederschlag aus. Bei einer Liisung 
von ca. I g im Liter entsteht bei reinen Extrakten nur eine gelinde, dunkle 
Triibung, bei gerbstoffhaltigen dagegen eine helle, starke Triibung, die 
sich in kurzer Zeit zu groBen, hellen Flocken zusammenballt. 

Fiir den Nachweis von Kastanienextrakt siehe: Lunge-BerI: 
Untersuchungen Bd. lV, S. 1064 (7. Aufl.). 

Aus BlauhoIz oder Blauholzextrakt hergestellte Praparate sind: 
Indigoersatz, Noir reduit, Direktschwarz, Kaiserschwarz, NigrosaIine, 
Neudruckschwarz u. a. 

b) Catechu. EnthaIt als Farbstoff das Katechin, CuHuOo' und 
die Catechugerbsaure. Es wird erhaIten aus dem KernhoIz von Akazia 
Catechu; dann aus dem Extrakt der BetelnuB (Gambir). Dient in der 
Baumwollfarberei und -druckerei und wird auf Chrom-, Eisen- oder 
Kupferbeize gefarbt. 

Farben von Catechu auf BaumwoIle: Die Ware wird Y2-1 Stunde in 
einer Liisung von 10--20 g Catechu im Liter (eventuell unter Zusatz von 
1 Teil Kupfersulfat auf 10 Teile Farbstoff) gekocht, ausgewunden, einige 
Stunden Iiegen gelassen, dann Yz Stunde in einer maBig starken Losung 
von Bichromat (2-10 g im Liter) bei 6Q--900 umgearbeitet, gespiilt und 
getrocknet. Die Nuance ist rehbraun. 

c) Andere beizenfarbende Na1urfarbstoffe sind: RothoIz,Gelbholz, 
Fisettholz, Sandelholz, Krapp, Cochenille, Querzitron und Wau. 

5. K iipenfarbstoHe. 
Hierher gehiiren der Indigo und der Purpur (Dibromindigo). 
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III. Anorganische Farbstoffe. 
Fiir die Beurteilung der Eigenschaften und des Wertes der anorgani

schen Farbstoffe dient die chemische Untersuchung, sowie die Vomahme 
praktischer Proben. Die letztere besteht darin, daB man eine kleinere 
Menge des zu untersuchenden Materials mit einem Muster von bekannten 
Eigenschaften, dem Typ, vergleicht. Man stellt mit Typ und Probe 
vergleichbare Druckmuster auf Baumwolle her, oder man verdiinnt 
beide mit der gleichen Menge eines indifferenten Korpers (BleiweiB usw.), 
reibt mit Leinol ab und vergleicht auf einer Marmorunterlage. 

Blaue Farben. 
1. Cyanelsenfarben. 

a) Parlser Blau (PreuBisch-, Sachsisch-, Erlanger-, Mineral-, Kali-, 
Raymond-, Neu-, 01-, Wasser-, Wasch-, Louisen-, Hortensienblau). Reines 
Pariserblau, nach Woringer: FeIII, FeIIs [FeIlI (CN)6Ja, ist ein tief
blauer Korper von muscheligem Bruch mit kupferahnIichem Glanz und 
Strich. Es 5011 moglichst leicht und locker sein. In lufttrockenem 
Zustande enthalt es uber 20% Wasser; auch durch Trocknen bei 
hoherer Temperatur ist es nicht ganz wasserfrei zu erhalten und schIieBt 
auBerdem stets gewisse Mengen Ferrocyankalium ein, das sich aus dem 
voluminosen frisch gebildeten Niederschlag nur schwer volIkommen aus
was chen laBt. 

b) Stahlblau (Miloriblau) nach Cherix: K6FeIIa FellI" Fells (CN)ss' 
matte, vierkantige StUcke; heller wie Pariserblau, weniger dicht, leicht 
brechbar und zerreiblich. 

c) Berllnerblau. Dasselbe ist heller in der Farbe als Pariserblau 
infolge Beimengung mineralischer Stoffe (Ton, Schwerspat, Magnesia, 
Gips usw.). 

Zum qualitativen Nachweis dieser Zusatze zerstort man nach B oIley
Stahlschmidt zuerst die Cyanverbindungen, indem man 2 g Substanz 
mit dem gleichen Gewichte salpetersauren und dem dreifachen Gewichte 
schwefelsauren Ammoniaks mengt und das Gemenge in einer kleinen 
tubulierten Retorte erhitzt, die mit einer Vorlage ohne aUe Dichtung ver
bunden ist. Aile basischen Korper mit Ausnahme des Ammoniaks bleiben 
in der Retorte zuriick. Der Ruckstand wird unter Erwarmen mit schwach 
salzsaurem Wasser ausgezogen. Schwerspat, Gips, Ton, Sand bleiben un
gelost zuruck. Die salzsaure Losung wie der Riickstand werden nach 
bekannten Methoden auf ihre Bestandteile gepriift. 

Qu1mtitativ laBt sich der Gehalt des Pariserblaus an Farbstoff er
mitteln, indem man dasselbe mit Kali- oder Natronhydrat kocht. Dabci 
wird der Farbstoff zersetzt: I 

[Fe(CN)sJaFe4 + 12 KOH = 3 [Fe(CN)6J • K, + 4 Fe(OH)a' 
Das auf dem Filter bleibende Eisenoxyd wird in Schwefelsaure 

gelost, reduziert und mit Permanganat titriert; oder man ermittelt nach 
der Hurterschen, von Lunge und Schappi modifizierten Methode 
(Lunge-BerI, Bd. I, S. 512, 6. Auf!.) das gebildete Ferrocyankalium. 
In beiden Fallen vergleicht man den gefundenen Gehalt an Farbstoff 
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mit dem eines typischen Pariserblaus von groBer Reinheit 1). Die Pariser
blaue sind zinkweiBunecht. 

d) TumbuUblau 2), nach Woringer: Fells [FeIIl(CN),]s, tiber
trifft das Pariserblau an Reinheit der Farbe; auBerdem gibt seine losliche 
Modifikation mit verschiedenen Metall- (namentlich Zinn-) salzen besonders 
schOn blaue, unliisliche Verbindungen. Es ist aber lichtunecht. 

Der Nachweis des Zinngehaltes geschieht durch Schmelzen des Turn
bullblaus mit einem Gemisch von Soda und Salpeter, Auflosen der das 
Zinn als zinnsaures Natron enthaltenden Schmelze in HCl und Behandeln 
der notigenfa1ls filtrierten Losung mit Schwefelwasserstoff, wobei Schwefel
zinn sich nach und nach ausscheidet. 

Die praktische Wertbestimmung dieser Erzeugnisse geschieht in 
der Regel durch Zusammenreiben gleicher Teile Probe und Typ mit gleichen 
Mengen BleiweiB und Vergleichung der Mischungen. 

2. Kupferfarben. 
Bergblau (wasserhaitiges, basisch kohlensaures Kupferoxyd, in der 

Natur ais Kupferlasur) und Bremerblau (im wesentlichen aus Kupfer
hydroxyd bestehend) finden in der Malerei als Wasser und Leimfarben 
Verwendung, wahrend sie ais Olfarben unter Bildung einer Kupferseife 
in GrUn umschIagen (BremergrUn). Werden heutzutage nicht mehr vie! 
gebraucht. 

3. Kobaltlarben. 
a) Kobalt-Ultramarin (Kobaltblau, Thenards Blau) wird durch 

GlUhen von Kobaltsalzen mit Tonerde nach verschiedenen Methoden 
erhalten. Die Gegenwart von Arsensaure oder phosphorsaure begiinstigt 
die Verbindung der Tonerde mit dem Kobaltoxydul und erhiiht die Schiin
heit der Farbe. Kobaltultramarin ist luft- und saurebestandig und findet 
Verwendung ais Wasser-, 01- und PorzelIanfarbe. 

b) Coeruleum (Coelin), Kobaltstannat, gemengt mit Zinnsaure 
und Gips (ca. 50 Teile Zinnoxyd, 18 Teile Kobaltoxydul, 32 Teile Gips), 
ist lichtblau und hat die wertvolle Eigenschaft, bei kUnstlichem Licht 
nicht wie die anderen Kobaltfarben violett zu erscheinen. Es wird in 
der Aquarellmalerei verwendet. 

c) Smaite, kalihaltiges Kobaltsilikat, wird aus dem "Zaffer" (un
reinem, aus geriistetem Kobalterz erhaltettem Kobaltoxydul) durch Zu
sammenschmelzen mit Quarzsand und Pottasche im GIasofen gewonnen. 
Sie enthalt ca. 65-72% Kieselsaure, 2-'7% Kobaltoxydul, 2-22% 
Kali und Natron und ca. %-20% Tonerde. 

Ein Gehalt des Zaffers an Nickel ist sehr nachteilig, weildadurch 
die Smalte einen violetten Ton erhalt; ebenso schadlich ist Wismut, 
welches ein grUnlich braunes Glas erzeugt. Eisen in etwas groBerer Menge 
macht die Farbe schmutzig, wahrend dagegen Arsen fUr die Bildung 
einer schiinen Farbe vorteilhaft ist. 

1) Siehe auch: Ber. Bd. 36, S. 1932. 1903; dann Ch. Coffignier: Bull. Soc. 
Chim. Paris (3) Bd. 31, S. 391; Chem. Zentralbl. 1904. Bd. I, S. 1297. -

. I) Siehe E. M liller und Th. Stanich: Jouro. f.prakt.Chem. N. F. Bd.79, S.81, 
1909; und ebenda Bd. 80, S. 153. 1909; ehenda: K. A. Hofmann S. ISO; s. auch 
Rose: Die Mineralfarben. 19I6. 
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Die Smalte ist auBerordentlich dauerhaft und findet zur Malerei 
auf gebrannte Geschirre, Fresko- und Stubenmalerei, zum Blauen von 
Textilstoffen usw. Verwendung. 

4. Ultramarin. 

Ultramarin wird erhalten durch Erhitzen von Kaolin mit Soda 
und Schwefel oder Natriumsulfat, Kohle und Schwefel, eventuell unter 
Zusatz von Kieselgur. 

Ultramarinviolett entsteht durch Erhitzen von Ultramarinblau 
mit 5 % Salmiak wahrend ca. 24 Stunden auf 1500 oder durch gleich
zeitige Einwirkung von ChIor und Hel auf Ultramarinblau bei ca. 250°. 

Ultramarinrot wird aus Ultramarinviolett erhalten durch weiteren 
Zusatz von 162/ s % HCI oder das Violett wird in einem Spezialofen mit 
HNOa-Dampfen behandelt. 

Vber die Priifung der Rohmaterialien (Ton, Kieselsaure, Schwefel, 
Soda, Glaubersalz, Harz, Pech) sowie die Kontrolle des Betriebs siehe 
Lunge-Ber1: Untersuchungen. Bd. IV, S. 565 (6. Auf!.). 

Priifung des fertigen Ultramarins. a) Auf Farbekraft. Man 
mischt 0,1 g der zu untersuchenden Sorte in einer Reibschale innig (ohne 
dabei stark zu driicken) mit I g feinst gesiebtem gebrannten Ton oder 
sonst einem weiBen Pulver, streicht die Mischung mit einem Hornspatel 
auf Papier und vergleicht sie mit der Normalmischung oder der Auf
mischung einer anderen Sorte. Hauptsache bei dieser Prufung ist gutes 
helles, aber nich t blendendes Licht. 

Man bereite sich z. B. von einer sehr farbekraftigen Sorte eine Mischung 
von I g Blau und IO g WeiB, was man als 50% bezeichnet, und stellt 
nun eine Skala nach oben und unten mit je 0,5 g WeiB weniger resp. 
mehr her und bezeichnet diese Satze mit 51, 52, 53, resp. 49, 48 usw. %. 
Mit dies en Normalsatzen vergleicht man dann neue Sorten, die in demselben 
Verhaltnis (0,1 g Farbe zu I g WeiB) und mit demselben WeiB gemischt 
sind. Man sagt dann z. B., diese Sorte ist 54%, die andere 40% farbe
kriiftig. 

b) Auf Feinheit. Ein farbekraftiges Ultramarin ist auch auBerst 
fein, das feinste aber nicht immer hoch farbekraftig. Man legt eine kleine 
Probe auf ein mit feinster Seidengaze (Nr. 17) iiberspanntes Siebchen 
und verreibt sie mit dem Finger, wobei man etwaige grab ere Teilchen 
leicht herausfiihlt. Oder man wagt I gab, schiittelt in einer Flasche 
mit 200 cern Wasser und laBt ruhig stehen. Je feiner das Blau ist, desto 
langer wird das Wasser blau bleiben. [Ganz gleichmaBig ("amorph") 
gemahlene Ultramarine, nach gutem Trocknen in Wasser aufgeriihrt, 
farben dasselbe nieht mehr blau und setzen sieh fest zu Boden.] Die 
letztere Probe gilt auch fiir die Verteilbarkeit des Ultramarins in Wasser. 

c) Priifung auf freien Schwefel. I g Substanz im Reagenz
rahrehen erhitzt, darf an den kalteren Teilen desselben nur schwaehen 
Sehwefelbeschlag zeigen, andernfalls muB das Ultramarin entschwefelt 
werden durch vorsichtiges Erhitzen. Fur Kupferdruck u. dg!. miissen 
die Ultramarine vallig schwefelfrei sein. 

d) Priifung auf Alaunfestigkeit. 0,1 g Substanz, versetzt man 
mit IO cern einer Lasung von 100 g Aluminiumsulfat auf I Liter Wasser, 
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schUttelt ofters gut um und beobachtet die Zersetzung. Oder man laBt 
0,5 g Blau mit 30 ccm obiger Losung 2-3 Stunden stehen, filtriert, 
waseM, trocknet und vergleicht die Proben durch Nebeneinanderstreichen. 
Dasjenige Ultramarin, das langer der Zersetzung widersteht, ist das 
bessere. 

e) Priifung fiir Ka ttundruck. Dieselbe bezieht sich auf das 
Verhalten des Ultramarins zum Verdickungsniittel, hier EiweiB. In ein 
Reagenzglas mit FuB bringt man 2 g der Probe, 2 g EiweiB und 10 ccm 
warmes Wasser, riihrt gut um und setzt ca. 24 Stunden lang einer Tem
peratur von 25;-30° C aus. Diejenige Farbe, die das EiweiB am besten 
konserviert und am wenigsten IftS entwickelt, ist die beste fiir diesen 
Zweck. 

f) Priifung fiir Lackierzwecke. Durch Verreiben von 1 g Blau 
auf einer Glasplatte mit einigen Tropfen besten Leinol£irnisses und 
Trocknen1assen kann man beim Betrachten der Proben im durchfallenden 
Licht leicht die brauchbaren feurigen Sorten von den matten unter
scheiden. 

Die Analyse des Ultramarins siehe: Lunge-Berl, Untersuchungen, 
Bd. lV, S. 573 (6. Aufl.). 

Gelbe Farben. 
t. Chromfarben. 

Hierher gehOren die Bleisalze der Chromsaure: Das Chromgelb 
(neutrales Bleichromat), das Chromrot oder Chromzlnnober [basisches 
Bleichromat PbCrO,+ Pb(OHh] und das Chromorange (ein Gemenge 
der beiden vorigen). 

Die Chromfarben (Goldgelb, Konigsgelb, Kaisergelb, Amerikanergelb, 
Neugelb, Zitronengelb, Kanariengelb, Parisergelb, Kolnergelb, Leipziger
gelb) enthalten neben Bleichromat mehr oder weniger Bleisul£at, oft auch 
Bariumsul£at, Kalziumkarbonat, Kalziumsulfat, Tonerde usw. Durch 
diese Zusatze lassen sich aile mtiglichen Nuancen erzielen. Die Chrom
farben finden in der Zeugdruckerei, im Papier- und Tapetendruck vielfach 
Verwendung. tiber die Darstellung S. C. O. Weber Ocurn. Soc. Chem. 
Ind. 1891, S. 709; 1892, S. 357); Lunge-Berl: Untersuchungen Bd. lV, 
S. 524 (6. Aufl.). 

Die Priifung des chromsauren Kalis erstreckt sich auf den Nach
weis von Kalium- und Aluminiumsulfat, Kaliumnitrat und Chlorkalium 
(s. Lunge-Berl: Untersuchungen, Bd. IV, S. 526 (6. Aufl.)]. 

Untersuchung des Chromgelb. Zur Bestimmung des Gehaltes 
an Bleichromat versetzt man die mit Salzsaure und Alkohol reduzierte 
Losung des Salzes nach dem Erkalten mit starkem Alkohol, sammelt 
das ausgeschiedene Bleichlorid auf einem bei 1200 getrockneten Filter, 
wascht mit Alkohol aus, trocknet bei 120° und wagt. I'm Filtrate wird 
das Chromoxyd mit Ammoniak (Vermeidung eines groBeren 'Oberschusses) 
gefaIlt. Meistens wird jedoch die maBanalytische Bestimmung der Chrom
saure nach der Bun sen schen Chlormethode genilgen. 

Der qualitative Nachweis der Zusatze' (Ton, Schwerspat, Bleisulfat, 
Gips, Kreide) geschieht nach Wittstein (Dingl. Bd. 210, S. 280) wie folgt; 
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Man iibergieBt in einem Glaskolbehen .I g der Probe mit 7 g reiner 
Salzsaure von 1,12 spez. Gewieht. Ein dadurch entstandendes Brausen 
zeigt Kreide an. Man erwarmt hierauf so lange, bis der etwa verbliebene 
Satz vollig weiB erscheint und nieht wieder verschwindet. Nun setzt 
man I g Weingeist von 90% hinzu, fahrt mit dem Erhitzen fort, bis die 
Farbe der Losung rein griin geworden ist, fiigt dann noch 100 ccm Wasser 
hinzu, filtriert und waseht den Niedersehlag so lange aus, bis die ablaufende 
Fliissigkeit weder auf freie. Saure noch auf Sulfate mehr eine Reaktion 
gibt. Der Filterinhalt kann aus Schwerspat und Ton bestehen, die in 
bekannter Weise getrennt werden. Das Filtrat priift man mit Chlor
barium. Bei erfolgter Reaktion auf Sulfate (Bleisulfat oder Gips) gibt 
man zu dem Filtrat I g sehwefelsaures Natron, riihrt bis zum Verschwinden 
desselben um und laBt absitzen. Ein Niederschlag zeigt Bleisulfa tan. 
Letzteres wird eventuell abfiltriert, aus dem Filtrat das Chrom mit 
Ammoniak gefallt und im zweiten Filtrate auf Kalk (Gips) gepriift. 

Eine Verfalschung mit Bleisulfa t findet man nach Lowe auch 
leicht, indem man das fein gepulverte Chromgelb (oder Chromrot) mit 
einer maBig starken kalten Auflosung von Natriumthiosulfat schiitte1t, 
wodurch sich das Bleisulfat leicht lost. 1m Filtrate erkennt man das 
Blei durch neutrales chromsaures Kali und bestimmt· es quantitativ, 
indem man es aus dieser Losung durch Schwefelwasserstoff ausfallt und 
das gereinigte Schwefelblei in bekannter Weise in Bleisulfat iiberfiihrt. 

Nach M. Willenz [Bull. Assoc. 1898, S. 163; Fischer: Jahresber. 
1898. S. 417j Lunge, Berl: Untersuchungen, Bd. IV, S. 528 (6. Aufl.)] 
wird zur vollstandigen Analyse der Chromfarben I g der feingepulverten 
Ware bei gelinder Warme mit 100 ccm verdiinnter Salzsaure (1:20) 
behandelt, die klare Fliissigkeit filtriert, der moglichst im Becherglas 
zu belassende Niederschlag sowie das Filter mit warmem Wasser ausge
waschen. In dem Filtrat, in welches Kalziumkarbonat und Kalzium
sulfat iibergegangen, bestimmt man Kalzium und Schwefelsaure. Der 
Riickstand wird bei gewohnlicher Temperatur mit 50 cern Ammonium
azetatlosung (spez. Gewicht 1,04) digeriert. Dieselbe soli neutral oder 
schwach alkalisch sein. Man dekantiert und wascht mit warmem Wasser 
wie vorherj in Losung geht Bleisulfat, zu dessen Bestimmung die Fliissig
keit in einer gewogenen Platinschale zur Trockene verdampft und der 
Riickstand nach Verjagung von Ammoniak und Essigsaure mit Schwefel
saure gegliiht wird. Das bei der Behandlung mit Ammoniumazetat 
Unlosliche kann Bleichromat, Bariumsulfat und Tonerde enthalten. 
Man suspendiert in 50 ccm Wasser, fiigt 25 ccm Kalilauge (II2 g KOH 
in I Liter) zu und kocht etwa 10 Minutenj Tonerde und Bariumsulfat 
bleiben unverandert und konnen durch die gewohnlichen Verfahren 
getrennt werdenj in Losung geht Bleichromat unter Bildung von Kalium
chromat und Kaliumplumbat. 

Die Untersuchung von Chromrot und Chromorange erfordert auBer 
den erwahnten Priifungen die Bestimmung des basischen Blei
oxydes. Eine fein gepulverte Probe wird mit Essigsaure behandeltj· 
das basische Bleioxyd geht in Losung, das zuriickbleibende neutrale 
Bleichromat wird getrocknet, gewogen und basisches Bleioxyd aus der 
Differenz berechnet. 
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2. Kasseler 6elb. 
(Montpelliergelb, Turners Patentgelb.) Basisches Chlorblei, von 

wechselnder Zusammensetzung (hliufig PbClz + 7 PbO). Das V crhaltnis 
des Chlorbleis zum Oxyd bestimmt man durch Losen der Farbe unter 
Vermeidung von Chlorentwicklung in verdiinnter Salpetersaure und sehr 
viel warmem Wasser und Fallen mit Silberlasung. Aus dem Chlorsilber 
wird das Chlorblei berechnet. 

GrOne Farben. 
1. Kupferfarben. 

Sehwelnfurtergriin (Neuwieder-, Wiener-, Mitis-, Kirchberger-, Kai
ser-, Papageigriin usw.). Eine Doppelverbindung von neutralem, essig
saurem Kupfer mit arsenigsaurem Kupfer: Cu(~HaO~z' 3 CuAszO,. Der 
Glanz und das Feuer der Farbe hangen ab von der GroBe der Kristalle 
und vom Gehalt derselben an Essigsaure. 

Reines Schweinfurtergriin lost sich vollstandig in Ammoniak und 
Sauren; beim Erhitzen in einem Probierrohrchen mit Soda entwickelt 
es den Kakodylgeruch. Haufig wird es mit Gips, Schwerspat, Bleisulfat, 
Chromgelb usw. getont. Solche Zusatze werden folgendermaBen nach
gewiesen (s. auch Thomas B. Stillmann: Chem. News 1899, S. 251 
u. 261): Aufbrausen beim Losen in Saure weist auf kohlensaures Kupfer
oxyd hin. Bleibt ein unliislicher Riickstand, so kann er, Ton, Schwerspat 
und Gips enthalten. Wird die salzsaure Losung mit kohlensaurem Ammon 
im UberschuB versetzt, so kann ein entstehender Niederschlag Tonerde, 
Kalk und Magnesia enthalten. Zum Nachweis von Chromgelb lost man 
in Salzsaure (wobei oft schon ein weiBer Niederschlag entsteht, der durch 
viel Wasser verschwindet), verdiinnt mit Wasser, setzt Schwefelsaure 
zu, filtriert vom schwefelsauren Bleioxyd ab, kocht das Filtrat unter 
Zusatz von Weingeist und falIt daraus mit Ammonkarbonat das Chrom
oxydhydrat (s. Bolley-Stahlschmidt: Handbuch der techno chem. 
Unters. 1889, S. 352). 

Kupfergehalt. Man lOst in Salzsaure, versetzt mit iiberschiissigem 
Ammonkarbonat, filtriert von etwa gebildetem Niederschlag (Tonerde, 
Kalk, Magnesia) ab und flilIt im kochenden Filtrat das Kupferoxyd mit 
Natronlauge. 

Uber mikroskopische Priifung des Griins siehe: Lunge-Berl: Unter
suchungen. Bd. IV, S. 592 (6. Auf!.), dann Zeitschr. angew. Chemie 1888. 
S·47· 

Ferner finden sich im Handel: 
Casselmanns Griin CuSO,· 3 Cu(OH)z' 4 H20, eine prachtige 

helIgriine Farbe. Braunschweiger Griin CuCOa ' Cu(OH)2' mit Per
manentweiB, Schwerspat, ZinkweiB, Gips, Schweinfurtergriin getont. 
Scheeles Griin (MineraIgriin) CUzAs20 6, 2 H20. 

2. Kobaltgriin 
(Rinnmannsches Griin, Zinkgriin, Sachsischgriin). Die dem Kobalt
ultramarin entsprechende Verbindung, in welcher die Tonerde durch 
Zinkoxyd ersetzt ist. (Mittlere Zusammensetzung ca. 88 Teile Zinkoxyd 
auf 12 Teile Kobaltoxydu!.) Mit HCI erhitzt, ergibt es eine rote Lasung. 



Rote Farben. 

3. Chromfarben. 
a) Mischungen von Chromgelb mit blauen Farben (Berliner 

Blau, Ultramarin, Kupferfarben). Man iibergieBt mit kalter Salzsalire. 
Bleibt das Chromgriin unverandert, so enthlilt e, Berlinerblau; wird es 
schwarz, so besteht die blaue Farbe aus Ultramarin; Ausscheidung von 
gelbem Bleichromat iiber der griinen Losung weist auf eine blaue 
Kupferfarbe hin. Das aus Chromgelb und Berliner Blau erhaltene Chrom
griin farbt sich mit Kalilauge in der Kalte sehon gelb oder rot und 
beim Kochen mit Salzsaure und Alkohol blau. 

b) Guignets Griin, CraOa + 2 HaD (durch vorsichtiges Kalziniercn 
eines Gemenges von Kaliumbichromat und kristallisierter Borsaure 
bei Rotglut) ist in kochender Salzsaure so gut wie unliislich. 

Es finden ferner Verwendung Chromhydra t (Smaragd-, Mi ttler-, 
Schnitzer-, Pannetiers-, Arnaudons-, Matthieu-Plessys
Griin) 2 CraOs, 3 lIsO, oft in Verbindung mit Borsaure, Phosphorsaure, 
Arsensaure (als Ersatz fiir Schweinfurtergriin), sowie das wasserfreie 
Chrom oxyd.! 

Rote Farben. 

t. Eisenfarben. 
a) Caput mortuum (Kolkothar, Englischrot, Polierrot). Das bci 

der Fabrikation von Oleum aus Ferrosulfat als Nebenprodukt entstehende 
rohe Eisenoxyd wird mit wechselnden Mengen Kochsalz bei verschiedenen 
Temperaturen gegliiht. Dadurch und durch Vermischen dieser Produkte 
mit neuem Caput mortuum erhalt man zahlreiche Nuancen (gelb, braun, 
violett). 

Diese Farbe ist sehr billig und dauerhaft und von enormer Deck
kraft; nachteilig ist ihr Gehalt an freier Schwefelsaure. 

Sammetrot (rotbraun) ist Eisenoxyd, gefarbt durch ein Gemenge 
von spritliislichem Rosanilinblau und etwas Fuchsin (Dingl. Joum. 
1898, 79, Bd. 308, S. 155). 

b) Elaenmennlge. Ein Gemisch aus 75 Teilen gepulvertem Blutstein 
(Varietat des Raseneisensteins) und 25 Teilen geschlemmtem roten Bolus 
(eisenoxydhaltigem Ton). Ein gleichbenanntes Produkt wird clurch 
Rosten und Mahlen von Pyritriickstanden erhalten. Sie hat vor Kolkothar 
den Vorzug, keine freie Saure zu enthalten, schiitzt das damit bestrichene 
Eisen vor Rost, ist billiger als Mennige und nicht giftig wie diese. 

Der Wert der Eisenmennige richtet sich nach dem Gehalt an Eisert~ 
oxyd und nach dem Brenngrade. Mit dem letzteren wachst der Gehalt 
an Eisenoxyd und das spezifische Gewicht und damit die Saure und Wetter
bestandigkeit. Bei Abwesenheit schwerer Verunreinigungen, die sich 
leicht qualitativ nachweisen lassen, gibt daher das spezifische Gewicht 
ein Mail fiir den Brenngrad. Giinslig ist ein Material vom spezifischen 
Gewicht 4,2. Feinere Verteilung beeintrachtigt die Saurebestandigkeit 
nicht. [5. auch H. Bauche: Z. analyt. Chemie 1898. S. 668; Fischer: 
Jahresber. 1898, S. 418; Lunge·Berl: Untersuchungen, Bd. IV, S. 533 
(6. Aufl.»). 
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2. Mennlge, PbaO,. 
Dargestellt durch Erhitzen von Massikot (Bleioxyd) im Flammofen 

bei Luftzutritt, durch Erhitzen von Bleisulfat mit Natronsalpeter und 
Soda, oder durch Rosten von reinem BleiweiB bei oxydierender Flamme 
und gelinder Rotgliihhitze (Orangemennige 1)]. 

Priifung des Massikot (gilt auch fiir Bleiglatte): Lunge-Berl: 
Untersuchungen, Bd. IV, S. 536 (6. Aufl.): Kupfer, Wismut, Eisen und 
Antimon sind schadlich fiir die Farbe der Mennige 2). 

Massikot ist reines Bleioxyd. Es 5011 sich ganz in Salpetersaure 
auflosen; aus der salpetersauren Losung soil Schwefelsaure alles aus
fallen, so daB beim Abdampfen der vom Niederschlage abfiltrierten 
Fliissigkeit, nach Verdunstung der Salpetersaure und etwa iiberschiissig 
zugesetzten Schwefelsaure, nur ein ganz unbedeutender Riickstand 
bleiben soIl. Zum Nachweis von Kalksalzen lost man in verdiinnter 
Salpetersaure bei Vermeidung eines Uberschusses, verdiinnt die Losung 
mit Wasser und leitet H2S ein, bis dieselbe stark danach riecht. Nach 
dem Filtrieren darf durch Ammoniak und oxalsaures Ammoniak kein 
Niedersehlag entstehen. Entweiehende Kohlensaure beim Ubergiel3en 
mit Saure weist auf kohlensauren Kalk oder kohlensaures Blei
oxyd hin. Letzteres ist vorhanden, falls im vorhergehenden Versuche 
kein Kalk gefunden wurde. Die Kohlensaure bestimmt man im Kohlen
saureapparat. Erdige Teile, Ziegelmehl, Rotel, roter Ocker 
sind entweder unlOslich in Salpetersaure oder befinden sich in der Losung 
nach Abscheidung des Bleies durch Schwefelsaure; das namliche gilt 
fiir Eisenoxyd, das manchmaI in der GIatte getroffen wird. Zinn
sa u r e bleibt in dem in Salpetersaure ungelOsten Teil, ist jedoch selten 
in namhafter Menge in der GIatte enthalten. Kupfer weist man durch 
Digestion einer kleinen Probe mit Ammoniak nach; diese wird bei nur 
einigermaBen betrachtlichem Kupfergehalt blaulich. Glatte und Mennige, 
welche fiir die GIasfabrikation verwendet werden, miissen durchaus frei 
von Kupferoxyd und Eisenoxyd sein. 

Nach Salzer 3) kommt zuweilen salpetrige Saure und Gips in der 
Bleiglatte vor. 

Priifung der Mennige. Die qualitative Priifung wird genau wie 
bei dem Massikot und der Bleiglatte ausgefiihrt, da die Verunreinigungen 
dieselben sind. 

Quantitativ laBt sich der Gehalt an PbaO, einfach und genau bestim
men nach der Methode von Topf [Z. analyt. Chemie 1887. S. 296; Lunge
Berl: Untersuchungen, Bd. II, S. 95 (6. Auf!.)], einer Modifikation des 
Verfahrens von Diehl (Ding!. Bd. 246, S. 196). Etwa 5 g Substanz 
werden mit 8 g Jodnatrium, 100 cem, \Vasser, 5 cem Essigsaure und 120 g 
Natriumazetat versetzt und geschiittelt, bis keine dunkeln Teilchen 
von unzersetztem Bleioxyd mehr vorhanden sind. Man bringt die Losung 
auf 500 ccm und titriert 25 ccm mit n/lo Thiosulfatlosung. 

') Siehe auch J. Milbauer: PhysikaIiseh·ehemische und technische Studien 
liber MenIlige. Chern.-Zg. Bd. 33, S. 513, 522, 950, 96o, 1909 und Bd. 34, S. 138, 1341, 
1910; dann G. KaJ;\ner: Chern. ZentralbJattCh. C. 1904. Bd. I, S. 251. -

") Siehe Herting: Cbem.-Zg.Bd.27, S.933. 1903; dannLunge·Berl: Unter
suchungen, Bd. II, S. 94 (6. Aufl.). 

3) Pharm. ZentraJbl. Bd. 29, S. 645: Zeitschr. f. an'!. Chernie 1889, S. 734. 
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H. Forestier [Z. angew. Chemie 1898, S. 176; Lunge-Berl: Unter
suchungen, Bd. IV, S. 539 (6. Aufl.)] schHigt zur Bestimmung des PbaO~ 
Essigsaure vor: 

PbaO, + 4 CHaCOOH = Pb02 + 2 Pb(CHaCOO)2 +'2 H20. 
1 g Mennige wird mit 10 ccm Essigsaure von 10° und20 ccm destillier

tem Wasser auf dem Wasserbade Yz Stunde erwarmt. Das ausgeschiedene 
Bleisuperoxyd wird durch direkte Wagung oder Titration bestimmt. 

Bestimmung von Verunreinigungen: 
Sacher (Chem.-Zg. Bd. 32, S. 62, 1908; Lunge-Berl: Unter

suchungen, Bd. II, S. 95, 6. Aufl.) bestimmt die Verunreinigungen in der 
Mennige durch Behandeln derselben mit HNOa und Formaldehyd. 

Die Mennige wird in einem Becherglase mit etwas Wasser versetzt, 
die entsprechende Menge HNOa zugesetzt und auf dem Wasserbade mit 
dem Reduktionsmittel behandelt; nach Abdampfen der HNOa wird der 
Riickstand in herB em Wasser gelOst, noch einige Zeit erwarmt, filtriert 
und das Ungeloste gewogen. 

Die Mennige konnen auch mit einer Zuckerlosung und HNOa oder 
mit H20 2 und HNOa behandelt werden; nach erfolgter Losung wird durch 
ein tariertes Filter filtriert und die Verunreinigungen abgewogen. 

Es finden sich im Handel auch mit kiinstlichen Farbstoffen (Eosin-
oder Azofarbstoffen) gefarbte Produkte: 

"Carminette gelb" mit "Eosin gelblich" gefarbte Mennige. 
"Carminette blau", mit einem blaustichigen Eosin gefarbt. 
Ahnliche Produkte sind "Carminette blaurot, rotlichgelb, feurigrot, 

feurigdunkel" . 
"Zinnoberimitation" oder "Zinnoberersatz" sind Mennige, die mit 

Eosinen, dann auch mit Litholrot R, Lackrot C extra, Hansarot usw. 
gefarbt sind. 

"Granatrot", ein feurigrotes schweres Pulver, ist mit Crocein gefarbte 
Mennige; eine andere Sorte besteht aus Orangemennige, die mit Ponceau 
RR und 3R geflirbt ist. 

Zum Nachweis der kiinstlichen Farbstoffe behandelt man 
die Produktekalt und warm mit destilliertem Wasser und Alkohol von 
70%. Entsteht mit Wasser eine gefarbte Fliissigkeit, so dampft man diese 
auf dem Wasserbade zur Trockene, extrahiert den Riickstand mit Alkohol 
und destilliert, falls etwas in Losung geht, denselben abo Die gewonnenen 
Trockenriickstande werden den iiblichen Reaktionen unterworfen (s. 
organische Farbstoffe). 

[3. Zinnober, HgS. 

Er kommt in ganzen, selten verunreinigten Stiicken oder aIs pulver. 
formige Masse in den Handel. Am Licht wird er mit der Zeit dunkel, 
zuletzt schwarz. Der auf nassem Wege dargestellte Zinnober (Vermillon) 
besitzt mehr Feuer in der Farbe als der sublimierte, dagegen ist er 
weniger bestandig. Der Zinnober ist loslich in Konigswasser, leichter 
noch in Bromwasserstoffsaure. Beim Erhitzen wird er blaulich, braun 
und schlieBlich schwarz, worauf er mit blauer Flamme verbrennt und sich 
ganzlich verfluchtigt. Dabei bleiben Verunreinigungen wie Eisenoxyd, 
Ziegelmehl, Mennige, Chromrot wruck. 
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Analyse (Lunge-Berl Bd. IV, S. 545, 6. Aufl.): Freies Queck
silber, freier Schwefel und freies Eisen werden am besten durch Losen 
von Zinnober in Kaliummonosulfid (I: I) erkannt. Die Liisung ist nach 
Absetzen des Eisensulfids farblos. 1st freies Hg vorhanden, so setzt es 
sich nach einiger Zeit am Boden des GeHiBes als grauer Schleier abo Freien 
Schwefel erkennt man an der gelben Farbung der Losung, die allerdings 
nach einiger Zeit zuriickgeht, da der Schwefel vom Kaliummonosulfid 
langsam gebunden wird. Dieser kann auch auf die iibliche Weise durch 
Digerieren mit KOH oder Extraktion mit CS2 nachgewiesen werden, 
falls er kristallinisch vorliegt. 

Schwefelarsen wird nachgewiesen durch Kochen mit Natronlauge, 
schwaches Ansauern des Filtrates mit HNOa und Einleiten von H2S. 

Salmiak wird im wasserigen Auszug nachgewiesen. 
Zinnoberrot ist mit Methyleosin gefarbter Zinnober. 
Karminzinnober ist mit etwas feinemEnglischrot gemischter 

Zinnober. 

4. Antlmonzlnnober (5b2 53 • nach anderen 5b6560 3). 

Er wird durch Einwirkung von Natrium- oder Kalziumthiosulfat 
auf Antimonchloriir und Wasser bei Siedehitze dargestellt. Karminrotes, 
sammetahnliches, licht- und luftbestandiges Pulver, das als 6lfarbe das 
reinste Rot liefert. Salzsaure, kaustische Alkalien und Kalk zerstOren die 
Farbe. \Vird heute kaum noch als Farbe verwentlet. 

Braune Farben. 
Umbra (Umbraun, Kolnische Erde, Sizilianische Umbra, Kessel

braun) ist eine sehr gute Maler- und Anstrichfarbe, aus einer eisenoxyd
haltigen, leicht abfarbenden Braunkohle bestehend. Sie kommt ungebrannt 
(bituminose Stoffe enthaltend) und gebrannt zur Verwendung. 

Geringwertiger als die eigentliche Umbra ist die Tiirkische Umbra 
(aus verwitterten Eisenerzen, in Thiiringen) und das Kasseler Braun 
(eine pulverisierte und geschlemmte Braunkohle). 

Schwarze Farben. 
Graphlt (Kohlenstoff, gemischt mit eisenhaltigem Sand). Das spe

zifische Gewicht betragt 2,1-2,5. Der amorphe Graphit ist der spezifisch 
leichterej er findet als Farbe Verwendungj der blatterige dient zur 
Fabrikation von Schmelztiegeln. 

Nach H. Schwarz [Polytechn. Zentralbl. 1863, S. 1448; Lunge
Berl: Untersuchungen, Bd. IV, S. 595 (6. Aufl.)] bestimmt man den 
Wert des Graphits dadurch, daB man eine abgewogene Menge mit iiber
schiissigem Bleioxyd in einem Schmelztiegel mischt, diesen gut bedeckt 
und zum Schmelzen des Bleioxydes erhitzt. Nach dem Erkalten wagt 
man den Bleiregulus und rechnet auf 20j Teile Blei 6 Teile reinen Graphit 
(34,5 Teile auf 1 Teil Kohle). Die Methode ist sehr genau. 

Analyse nach Wittstein siehe Lunge-Berl: Untersuchungen, 
Bd. IV, S. 595 (6. Auf!.). 
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WeiSe Farben. 
1. BlelwelB, 2 PbCOa + Pb(OHh' 

(Handelsprodukt:ca. X-21/ 2%Wasser, 83%-87 % Bleioxyd, 11-16 % 
Kohlensaure.) Es ist in reinem Zustande blendend weiB, geruch- und 
geschmacklos. Uber seine Darstellung siehe Lunge-Berl: Unter
suchungen, Bd. IV, S. 497 (6. Aufl.). 

Das BleiweiB erhalt verschiedene Zusiitze. "Veiletianerweifl" 
(gleiche Teile Bleiweifl und Schwerspat oder Blanc fixe); "Hamburger
weiil" (I Teil Bleiweiil und 2 Teile Schwerspat); "Hollanderweiil" 
(x Teil Bleiweiil und 3 Teile Schwerspat); "Kreniserweiil" (mit Gummi
wasser vermengtes und in Tafelchen geformtes Bleiweiil); Perlweiil 
ist mit etwas Berliner Blau oder Indigo oder vielleicht auch blauen Teer
farben versetzt. 

Die Deckkraft des BleiweiBes scheint mit dem wachsenden Gehalt 
an Karbonat abzunehmen, so daB eine Kohlensaurebestimmung (der fein 
zerriebenen und bei 1000 getrockneten Probe) im Bunsenschen Kohlensaure
apparate oder nach Lunge-Rittener ein MaB fiir den Wert des (unver
mischten) Produktes gibt. Nach Weise variiert der Kohlensauregehalt 
yom besten zu den schlechtesten Produkten zwischen II,16-16,IS % 
[so Lunge-Berl: Untersuchungen, Bd. IV, S. 499 (6. Aufl.)]. Ebenso 
betragt der Gliihverlust bei unvermischten Sorten zwischen 13 und 16%, 
durchschnittlich 14% %. 

Zum Nachweis von Beimengungen (Schwerspat, BleisuHat, Zink
weiB, Knochenasche, Witherit, Gips, Kreide, Ton) iibergieflt man mit 
verdiinnter Salpetersaure; der Riickstand kann die Sulfate von Ba, 
Ca, Pb und Ton enthalten. In der salpetersauren Losung wird das Blei 
ausgefallt und im Filtrate Zink, phosphorsaurer Kalk (Knochenasche), 
Barium, Kalzium nachgewiesen. 

Bestimmung eines Essigsauregehaltes siehe Lunge-Berl: 
Untersuchungen, Bd. IV, S. 499. 

Bleigehalt. Storer [Chern. N. 1870. S. 137; Lunge-Berl: Unter
suchungen, Bd. IV, S. 500 (6. Auf!.)] lost 2-3 g BleiwelB in einem Becher
glase in 100--x50 ccm verdiinnter Salzsaure bei 40--500 und bringt 
sofort ein blankes Stiick reines Zink hinein. Dann wird auf ein glattes 
Filter dekantiert, in dem ein Stiickchen metallisches Zink liegt. DerRiick
stand im Becherglase (aus metallischem Blei bestehend) wird rasch mit 
heiBem Wasser ausgewaschen und in einen Tiegel gebracht. Das auf dem 
Filter gesammelte Blei spiilt man in eine Porzellanschale und vereinigt 
es nach Kltfernung des Zinks mit dem Blei im Tiegel. Man trocknet 
im Leuchtgasstrom. 

Basisches Chlorblei, PbCI2 ' Pb(OH)2' ist nicht ganz weiB, eignet 
sich aber namentlich fiir dunklere Anstriche. Es besitzt groBe Deck
kraft. 

Benutzt wird auch das basische Bleisulfat, PbSO,' Pb(OH)2' 
als BleiweiBersatz. 

2. ZlnkwelB, ZnO, 

wird als Bleiweiflsurrogat verwendet; es hat vor BleiweiB den Vorzug, 
daB es an der Luft nicht schwarz wird. ZinkweiB ist ein weiBes, lockeres: 

Gnehm· von Mnralt, Taschenbuch. 2. Auf!. 
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geruch- und geschmackloses Pulver. Es soil sich in Essigsaure leicht 
und vollig auflosen und der in der Losung durch Xtzkali bewirkte Nieder
schlag soil im 'OberschuB des Fallungsmittels vollkommen loslich sein. 
Mit Schwefelammon darf es sich weder dunkel (Blei oder Eisen) noch 
gelblich (Kadmium) farben. Es ist bei LuftabschluB aufzubewahren, denn 
durch Aufnahme von COs und Wasser wird es komig und verliert an 
Deckkraft, laBt sich jedoch durch Ausgliihen regenerieren. Den Wasser
gehalt, der nicht iiber 2-3 % betragen 5011, bestimmt man durch 
Trocknen bei sehr niederer Temperatur. 

Wichtig ist die Unvertraglichkeit des ZinkweiBes in Mischung 
mit anderen Farbstoffen. Siehe dariiber Church-Ostwald: Farben 
und Malerei, S. 353; dann A. Eibner: tJber technische Priifungsmethoden 
von Malerfarben und die Verwendbarkeit der neuen Pigment-Teerfarben 
in der Kunstmalerei, Bd. VI; dann derselbe: Farbenzg. Bd. 16, S. 1754, 
19II. 

Neben ZinkweiB wird zuweilen Zinkkarbona t als Anstrichfarbe 
benutzt·1 

Lithopon, Griffiths ZinkweiB ist ein Gemisch von Schwefelzink 
und Bariumsulfat [so Lunge-B er!: Untersuchungen, Bd. IV, S. 505 
(6. Aufl.)]; dann Zerr und Riibencamp: Handbuch d. Farbenfabr. 
und P. Beck: Chern. Ind. Nr. 12 und 12. (1907). 

Sulfopone (D. R. P. 74591) [Lunge-Ber!: Untersuchungen,Bd. IV, 
S. 510 (6. Aufl.)] wird erhalten durch Fallen einer Schwefelkalziumlosung 
mit Zinksulfatlosung bei 440 C, Erhitzen des entstandenen Gemisches 
von Zinksulfid und Kalziumsulfat auf 250-3000. 

3. Blanc fixe, BaSO,. (PermanentweiB, BarytweiB, MineralweiB.) 
Es kommt meist aIs Paste mit ca. 30% Wasser in den Handel. Zeigt 
dieselbe Risse, so muB neues Wasser zugeknetet werden, da die Farbe 
sonst an Deckkraft und Feinheit einbiiBt und sich schwierig mit Wasser 
mischt. Gewohnliches Blanc fixe ist nur als Wasserfarbe verwendbar, 
da es mit Leinol eine klumpende Masse bildet. Durch geeignete Be
handlung verliert es jedoch diese unangenehme Eigenschaft. 

Leimprobe nach Mirzinski (Die Erd-, Mineral- und Lackfarben 
1881, S.375). Man lOst 20 g Leim in I Liter Wasser, macht einen kleinen 
Teil des zu priifenden Blanc fixe mit diesem Leimwasser zu einer der 
Olfarbe iihnlichen Konsistenz an und bestreicht damit einen Papier
streifen. Nach dem Trocknen muB es eine schon weiBe, gIeichformige 
Decke bilden und darf sich durch maBiges Knittem nicht abreiben lassen. 
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Atomgewichte 1921. 
0=16,000. 

Aluminium Al 27,1 Neodym Nd 144,3 
Antimon Sb 120,2 Neon Ne 20,2 
Argon A 39,9 Nickel Ni 58,68 
Arsen As 74,96 Niobium Nb 93,5 
Barium Ba 137,4 Osmium Os 190,9 
Beryllium Be 9,1 Palladium Pd 106,7 
Blei Pb 207,2 Phosphor P 31,04 
Bor B 10,90 Platin Pt 195,2 
Brom Br 79,92 Praseodym Pr 140,9 
Cadmium Cd II2,4 Quecksilber Hg 200,6 
Caesium Cs 132,8 Radium Ra 226,0 
Calcium Ca 40,07 Rhodium Rh 102,9 
Cerium Ce 140,25 Rubidium Rb 85,5 
Chlor Cl 35,46 Ruthenium Ru 101,7 
Chrom Cr 52,0 Samarium Sm 150,4 
Dysprosium Dy 162,5 Sauerstoff 0 16,00 
Eisen Fe 55,84 Scandium Sc 45,10 
Emanation Em 222,0 Schwefel S 32,07 
Erbium Er 167,7 Selen Se 79,2 
Europium Eu 152,0 Silber Ag 107,88 
Fluor F 19,00 Silicium Si 28,3 
Gadolinium Gd 157,3 Stickstoff N 14,008 
Gallium Ga 69,9 Strontium Sr 87,6 
Germanium Ge 72,5 Tantal Ta 181,5 
Gold Au 197,2 Tellur Te 127,5 
Helium He 4,0 Terbium Tb 159,2 
Holmium Ho 163,5 Thallium TI 204,0 
Indium In II4,8 Thorium Th 232,1 
Iridium Ir 193,1 Thulium Tu 169,4 
Jod J 126,92 Titan Ti 48,1 
Kalium K 39,10 Uran U 238,2 
Kobalt Co 58,91 Vanadium Vd 51,0 
Kohlenstoff C 12,00 Wasserstoff H 1,008 
Krypton Kr 82,92 Wismuth Bi 209,0 
Kupfer Cu 63,57 Wolfram W 184,0 
Lanthan La 139,0 Xenon X 130,2 
Lithium Li 6,94 Ytterbium Yb 173,5 
Lutetium Lu 175,0 Yttrium Y 88,7 
Magnesium Mg 24,32 Zink Zn 65,37 
Mangan Mn 54.93 Zinn Sn II8,7 
Molybdan Mo 96,0 Zirkonium Zr 90,6 
Natrium Na 23,0 

14* 



Nachtrag. 

VerbaIten der einzelnen Farbstoffklassen gegenilber Acetatselde 
(siehe R. Clavel und Th. Stanisz, Rev. des Mat. Col. April- und Juni

hefte 1924). 

Azofarbstoffe: Die Monosulfosauren eignen sich verhaltnismaBig gut 
zum Farben von Acetatseide. Je mehr Sulfogruppen ein Farbstoff ent
hlilt (je saurer also sein Charakter ist), des to mehr nimmt seine Affinitat 
zur Faser abo Azofarbstoffe wie: Pyramidolbraun BG (Benzidin ~ 2 Mol. 
Resorcin), Chrysamin G und R ergeben ziemlich gute Resultate. Das 
gleiche gilt ftir einige sehr schwer Hisliehe Azofarben wie Sudan G (Anilin ~ 
Resorcin), Sudan I (Anilin ~ p-Naphthol) u. a. m. 

1st der Farbstoff iiberhaupt nicht in Wasser liislich, wohl aber in 
Alkohol, so wird er in Alkohol geliist, der Liisung Wasser und Seife 
zugegeben und die entstandene Emulsion zum Farben benutzt. Fett
liisliche Farbstoffe werden mit einem geeigneten Ole emulgiert (z. B. 
Monopolseife, Tiirkischrotiil) und in einem Seifenbade gefarbt. 

Kiipenfarbstoffe: Indigo, sowie die meisten indigoiden Farbstoffe. 
eignen sich ziemlich gut zum Farben von Acetylcellulose. Zwei Faktoren 
haben jedoch einen ungiinstigen EinfluB auf das Ziehen dieser Farbstoffe 
auf Acetatseide, namlich: 1. Einfiihrung von Halogenen in den Kern 
und 2. VergroBerung des Molekiils. 

Anthrachlnonkilpenfarbstoffe kiinnen kaum zum Farben von Acetyl
cellulose benutzt werden, da sie stark alkalische Bader beanspruchen, 
was eine hydrolytische Spaltung der Acetylcellulose veranlassen kann. 

Belzenfarbstoffe kiinnen auch Verwendung finden. 
Baslsche Farbstoffe ziehen direkt. 
Die Poren der Acetylcellulose sind sehr fein, so daB geloste Sub

stanzen nur schwer eindringen kiinnen. 
Die Acetylcellulose hat aueh die Eigensehaft sich in aromatischen 

Substanzen die N02-, OH-, NH2-Gruppen enthalten, aufzulosen oder 
dieselben zu absobieren. 



Acetatseide S. '9, 22. 
- Fiirben der S. 57. 
Acetin S. 96. 
Acetinblau R (B) = Nr. 32. 
Acetopurpurin8B. (A) Nr. 492. 
Acetylenblau BX, 3R (J) 

Nr. 493. 
Acetylenhimmelblau (J) 

Nr. 494. 
Acetylrot BB, G (B) Nr. 74. 
AcridinorangeNO(L) =Nr.23. 
Athylblau B (B) Nr. 75. 
Athylsaureblau RR, RRX (B) 

Nr. 76. 
Athylsaureviolett S4B (B) 

Nr.77. 
Athylschwarz 3BN, T (B) 

Nr.78. 
Atzbase I (M) S. 76. 
Atzblau B, G, BG (C) Nr. 79. 
Atzdruck S. 74. 
Agalmagriin B (B) Nr. 80. 
Agalmaschwarz (B) Nr. 81. 
Alaun S. 87. 
Albumin, Drucken mit S.74. 
Albuminverdickungen S. 62. 
Algolfarbstoffe Nr. 1013 bis 

1026. 
Algolgelb WG (By) = Nr. II28. 
Alizarin Nr. 6 (M) - Nr. 833. 

Nr. 1 (M) = Nr. 815. 
Alizarin WR, RF (By) = 
Nr.816. 
VG, XG (By) = Nr. 817. 
RX (M) = Nr. 816. 

Alizarinblau A, F, R (M) = 
Nr. 818. 

Alizarinbraun R, N, G (M) = 
Nr. 843. 

AlizarincyaningrUn E, G ext., 
K (By) = Nr. 823. 

Alizarindirektblau B (M) = 
Nr.84· 

Alizarindirektgriin G (M) = 
Nr. 823. 

Alizarindirektviolett R (M) = 
Nr.87. 

Alizarindunkelblau S (M) = 
Nr. 819. 

Alizarinfarbstoffe (Beizenfarb· 
stoffel Nr. 815-837. 

- (saure Farbstoffe) Nr. 82 
bis 101. 

Alizaringelb 3 G (By) Nr. 828. 
- R (By) Nr. 829. 
- G (S) = Nr. 856. 

Sachverzeichnis. 
AlizaringelbRW(M)=Nr.829. Anthracenorallge G (C) Nr. 
- GG (M) (J) = Nr. 828. 857. 
Alizarinindigofarbstoffe Nr. Anthracenrot (By) (J) Nr. 858. 

1027 - 1032. An thracensliurefarbstoffe 
Alizarinorange N, P, R (M) = Nr. 859-862. 

Nr. 832. Anthrachinonblau SR ext. (B) 
- G, GG, R, W (By) = Nr. 863. 

Nr. 832. Anthrachinonviolett (B) 
- RR (DR) = Nr. 832. Nr. 864. 
Alizarinrot I WS (M) Nr. 836. Anthracitschwarz B (C) 
Alkaliblau 6B (C) Nr. 103. Nr: II3. 
Alkaliblaumarken Nr. 102. Anthracyaninfarbstoffe (By) 
Alkaliechtgriin 3B, 3G (By) Nr. II4- Il8. 

Nr. 104. Anthrafarbstoffe (B) 
Alkaliechtheit S. 99. Nr. 1033-1045. 
Alkaliviolett 6B (B) (]) Nr. Anthraflavon GC (B) 

105. Nr. 1036. 
Aloefaser S. 6. Anthrarubin B (K) Nr. Il9. 
Alpaca S. 9. Anthraverdon G, GG (K) 
Alphanolfarbstoffe (C) Nr. 106 Nr. 120. 

bis 110. Anthraviol R (K) Nr. 121. 
Altrot S. ,51. Anthrazurin (K) Nr. 1:22'. 
Aluminiumverbindungen Antimonverbindungen S. 88. 

S. 87. Antimonzinnober S. 208. 
Amarant Nr. III. Apocineenfaser S. 6. 
Amidonaphtholrot G (M) _ Appreturmittel S. 26. 

Nr. 180 (2G). Asklepias S. 6. 
AminogenblauRN(J)Nr.495. Atomgewichte S. 211. 
Aminogenviolett R (J) Nr.496. Attacus Atlas S. 10. 
Ammoniumverbindungen - Ricini S. 10. 

S. 88. Auramm 0 Nr. 2. 
Ananasfaser S. 7. - G Nr. 3. 
Angorawolle S. 8. I Azoblau Nr. 497. 
Anilingrau B, R (C) Nr. Il2. Azochromblau B (K) NT. 866. 
Aniliuschwarz, Flirben von I - A (K) Nr. 865. 

S. 49. I Awfarbstoffe Nr. 123-148. 
- Druck S. 72, 86. Azoninfarbstoffe (C) S. 58. 
Antherea Assama S. 10. Azophorblau S. 46. 
- Mezankooriae S. 10. Azophorrot S. 45. 
- Pernyi S. 10. Azophorschwarz S. 46. 
- Yamamai S. 10. AzotuchschariachG90(Gr.E.) 
Anthracenblau Nr. 838-841. Nr. 867. 
Anthracenblauschwarz (C) Azurblau (K) Nr. 149· 

Nr. 842. 
- BE (C) = Nr. 90r. 
Anthracenbraunmarken (B) 

Nr.843. 
Anthracenchromatfarbstoffe 

(C) Nr. 844-848. 
Anthracenchromfarbstoffe (C) 

Nr. 849-854. 
Anthracengelb GG (C) 

Nr. 828. 
RN (C) = Nr. 829. 
C (C) (By) Nr. 855. 

- BN (C) Nr. 856. 

Bastfasern S. 4. 
Bastseife S. 38, 94. 
Battik S. 87. 
Baumwollblau B, BB (B) 

Nr·4· 
- 3G (J) Nr. 498. 
Baumwollbraun (B) Nr. 499. 
Baumwollcorinth G (B) Nr. 

500. 
Baumwolle S. I. 
- Farben der S. 41. 



Baumwolle Druck S. 63. 
- Unterscheidung von Lein 

S.I4· 
- Handelsmarken S. 3. 
Baumwollgelb R (B) Nr. 501. 
- G, GI (B) Nr. 502. 
- CH (B) Nr. 503. 
- GA (A) Nr. 504. 
Baumwollorange R (B) 

Nr. 506. 
- G (B) Nr. 505. 
Baumwollpurpur 5B (B) 

Nr.s07. 
Baumwollrot D (1) = Nr. 507. 
- 4B (B) (J) = Nr. 556. 
Baumwol1rubin (B) Nr. 508. 
Baumwollscharlach (B) Nr. 

ISO. 
Baumwollschwarz (B) Nr. 509, 

510. 
Beizengelb 3R (B) = Nr. 82g. 
- .GT (B) = Nr. 8.8. 
- GD, GS, R (B) = Nr. 856. 
- 0 (M) = Nr. 856. 
Bengalhlau BR, R (G) Nr. 5. 
Benzoazurin G (By) (A) = 

Nr.498. 
Benzofarhstoffe (By) Nr. 5II 

bis 567. 
Benzoechtrot FC (By)Nr. 868. 
Benzolichtgelb SGL (By) = 

Nr. 502. 
Benzylfarbstoffe (1) N r. 151 

bis ISS. 
Bergblau S. 200. 
Berlinerblau S. 48. 
Biebricher Patentschwarz (K) 

Nr. 156. 
- Sliurefarbstoffe(K)Nr.I57 

bis 160. 
Bismarckbraun Nr. 6. 
- R Nr. 7. 
Blanc fixe S. 2 IO. 

Blau C III (J) Nr. 8. 
Blauholz S. 195. 
Blauscbwarz N (K) Nr. I6I. 
B1eiechtheit S. 100. 
BleiweiB S. 20J. 
Bleu au chrome N(P)=Nr.gol. 
Bombaxwolle S. 3. 
Bordeaux B (M) (A) Nr. 162. 
- extra (By) Nr. 163. 
- G (M) (By) Nr. 164. 
Bordeauxentwickler S. 44. 
Brechweinstein S. 88. 
Bremerblau S. 200. 
Brillantalizarinblau G, R (By) 

Nr.869. 
Brillantalizarinbordeaux R 

(By) Nr. 82l. 
Brillantalizarincyanin 3G (By) 

Nr.870. 
Brillantanthrazurol G (B) 

Nr. 165. 
Brillantazurin 5G (By) (A) 

Nr. 568. 

Sac hverzeichnis. 

Brillantbaumwollblau 6B, Caput mortuum S. 205. 
(K) Nr. 569. Carbazolgelb W (By) Nr. 584. 

Brillantbenzofarbstoffe (By) Carbazolwollgriin S (e) Nr.r8S. 
Nr.57I-574. Carbidechtschwarz (1) Nr. 585. 

Brillantblau C, 2C (1) Nr. 9. Carbidschwarz (1) Nr. 586. 
Brillantcarmin L. konz. (B) Carmi{lette S.207. 

Nr. 166. Catechu S. 198. 
Brillantcochenille (e) Nr. 167. Chardonnet-Seide S. 18, 22. 
Brillantcongofarbstoffe (A) Chicagoblau 6B (A) = Nr. 570. 

Nr. 575-577. - B (A) (By) Nr. 587. 
Brillantcrocein MD (Gr. E.) Chicagoorange G (G) Nr. 588. 

Nr. 168. Chicagorot (G) Nr. 589. 
BrilIantdianiIblau 6G (M) = Chinagelb B (e) Nr. 189. 

Nr. 583. Chinagras S. 5. 
BriIlantdiazinblau B, BB (K) Chinolingelb Nr. 190. 

Nr. 10. Chloraminechtrot F (S) 
Brillantdoppelscharlach 3R Nr. 19I. 

(By) Nr. 169. Chloraminfarbstoffe Nr. 590 
Brillantechtblau B, 3BX (By) bis 596. 

Nr. 578. Chloraminlichtgelb 4GL (S) = 
BriIlantfirnblau (1) Nr. II. Nr. 502. 
Brillantgeranin B (By) Chloraminrot (S) Nr. Ig2. 

Nr. 579. Chlorantinfarbstoffe (1) Nr. 
Brillantgriin krist., Nr. 12. 597-614. 
Brillantindigo 4B (B) Nr. 1046. Chiorantinrot8B 0) =Nr. 492. 
Brillantindulin 5B (K) Nr. 13. Chlorchrom S. 89. 
Brillantkitonrot B (1) Nr. 170. Chlorechtheit S. 100. 
Brillantkupferblau (Al Chlorol S. 96. 

Nr. 5.80. Chromacetat S. 89. 
Brillantlanafuchsin (e) Nr.I7I. Chromalaun S. 89. 
Brillantnaphtholblau (e) Chromanilfarbstoffe (A) Nr. 

Nr. 172. 615-617. 
Brillantorange G (A) Nr. 581. Chromazonrot A (G) Nr. 193. 
- 0 (M) = Nr. 199. Chrombeize, a1kalische S.90. 
Brillantphosphin 0) Nr. 14. Chrombisulfit S. 90. 
BriIlantponceaumarken (e) Chromechtgelb R (A)=Nr.856. 

Nr. 173- 175. ChromfarbstoffeNr.871- 897. 
BrillantpuIpurin R (A) (By) Chromechtschwarz PW (1) = 

Nr. 582. Nr. 90l. 
Brillantreinblau (By) Nr. 583. - FRW (1) = Nr. 908. 
Brillantsaureblau (By) Nr. 176 Chromgelb S. 48, 202. 

bis 178. - D (By) = Nr. 856. 
- R (K) Nr. 179. Chromin GS (K) Nr. 618. 
Brillantsaurecarmin (Gr. E.) Chromogen B S. 44. 

Nr. 180. Chromorange S. 48, 202. 
Brillantsauregriin 6B (By) = ChromotropF4B(M)=Nr.866. 

Nr. 153. Chromoxyd S. 48, 205. 
Brillantsulfonrot (S) Nr. 18I'

1 

Chromtiefschwarz (t. M.) = 
Brillanttuchblau (K) Nr. 182. Nr. 908. 
Brillantvictoriablau RB (1) Chromverbindungen S. 89. 

Nr. IS. Chrosozin Geigy S. g8. 
Brillantwalkblau (e) Nr. 183. Chrysamin G Nr. 6Ig. 
Brillantwalkorange (e) Nr.I84. Chrysidin (G) Nr. 17. 
Brillantwalkrot (e) Nr. 185. Chrysoidin Nr. 18. 
Brillantwollblau (By) Nr. 186. - R Nr. 19. 
British-Gum S. 6l. Chrysoin Nr. 194. 
Brun acide J (P) Nr. 187. Chrysolin (G) Nr. 195. 
Biigelechtheit S. IOO. Ciba-(Cibanon-)farbstoffe (1J 

Nr. I047-I074. 
Citron R (K) Nr. 196. 
Claytongelb = Nr. 805. 

Cachoubraun (G) Nr. 16. Clematin (G) Nr. 20. 
Cachou de Lav. al (P) Nr. II5l.i Cochenillescharlach PS (By) = 
Calciumaceta,t S. 89. Nr. 167. 
Calciumverbindungen S. 89. Cocosfaser S. 7. 
Calotropis gigantea S. 4. COIestinblau B (By)· Nr. 898. 



COrulein N r. 899. 
- A ext., Druck S. 66. 
Coir S. 7. 
Columbiablau G (A) = Nr.562. 
Coiumbiaechtrot F (A) = 

Nr. 868. 
Columbiafarbstoffe(A) Nr. 620 

bis 634. 
Columbiagelb (A) = Nr. 592. 
Congoblau 3B (A) = Nr. 514. 
Congofarbstoffe (A) (By) 

Nr. 635-639. 
Congorubin (A) (By) =Nr. 508. 
Cordia latifolia S. 7. 
Crocein AZ (C) Nr. 197. 
- G 65 (Gr. E.) Nr. 198. 
Croceinorange (By) Nr. 199. 
Croceinscharlach 3BX (By) 

(K) Nr. 200. 
- 3B Nr. 201. 
Cuite-Seide S. 37. 
Cupraminbrillantblau RB (K) 

Nr. 640. 
Cupranilbraun (J) Nr. 641. 
Curcuma S. 195. 
Curcumin S. 195. 
- (G) = Nr. 283. 
Cyananthrol (B) Nr. 202. 
Cyananthrolgrau G (B) 

Nr. 203. 
Cyaneisenfarben S. 199. 
Cyanin B, BS (M) Nr. 204. 
Cyanolfarbstoffe (C) Nr. 205 

bis 210. 

Dampfen S. 59. 
Damasteffekte S. 64. 
Dampfanilinschwarz S. 73. 
D~creusage S. 18. 
Dekaturechtheit S. 100. 
Dekrolin (B) S. 92. 
Delphinblau B Nr. 900. 
DeJtapurpurin 5B (By)( A) = 

Nr. 507. 
Dextrin S. 60, 61. 
Diamantfarbstoffe (By) Nr. 

90I-g09· 
Diamantgriin G (B) = Nr. 12. 
Diaminazoechtfarbstoffe (C) 

Nr. 642-645. 
Diaminblau BX (C) = Nr. SIS. 
- 3B (C) = Nr. 514. 
Diaminbraun M (C) = Nr. 694. 
Diaminechtgelb 3G (C) = 

Nr. 502. 
- C, B, FF (C) = Nr. 592. 
;Diaminechtfarbstoffe (C) 

Nr. 646-657. 
DiaminechtrotF(C) = Nr.868. 
Diamingelb CP (C) Nr. 658. 
Diamingriin B (C) = Nr. 760. 
Diamin-Neron BBG (C) 

Nr. 659. 
Diaminogenfarbstoffe (C) 

Nr. 660- 663. 
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Diaminschwarz DN (C) Nr. Echtlichtgrftn (By) Nr. 219. 
Diaminreinblau (C) - Nr. 558'1 Echtlichtgelb( By) Nr. 218. 

664. Echtlichtorange G (By) 
- RO (C) = Nr. 724. Nr. 220. 
Dianilblau HG (M) - Nr. SIS. Echtmarineblau B, G (C) 
DianilbraunMH(M)=Nr.694. Nr. 221. 
Dianildirektgelb S (M) = - (J) Nr. 222. 

Nr. 719. Echtponceau B, G, GGN (S) 
Dianilechtrot PH (M) = Nr. 223. 

Nr. 868. - L (By) Nr. 224. 
Dianilechtscharlach 8BS (M) Echtrot E Nr. 225. 

= Nr. 492. - A Nr. 226. 
Dianilgrftn B (M) = Nr. 760. Echtsaurefarbstoffe Nr. 227 
Dianilrot 4B (M) = Nr. 556. bis 243. 
Dianilschwarz ES (M) = Echtschwarzbase(Gr.E.) S.46. 

Nr. 725. Echtsulfonschwarz F, FB (S) 
Dianilviolett BE (M) = Nr. 244. 

Nr. 567. Echttiefblau B, R (G) Nr. 245. 
Diastafor S. 97. Echtwollblau GL. BL (Gr. E.) 
Diazingriin S (K) Nr. 21. Nr. 246. 
Diazinschwarz (K) Nr. 22. Echtwollbraun T (Gr. E.) 
Diazoechtblau (J) Nr. 665. Nr. 247. 
Diazogenfarbstoffe (K) Nr. 666 Echtwollgelb (K) Nr. 248. 

bis 671. Echtwollgriin CB (K) Nr. 249. 
Diazophenylschwarz (G) = Echtwollviolett 3RL (K) 

Nr. 672. Nr. 250. 
Diazoschwarz BHN (By) = - B (Gr. E.) Nr. 251. 

Nr. 725. Eclipsfarbstoffe (G) Nr. II52 
Diphenylechtrot(G)= Nr.868. bis II63. 
Diphenylfarbstoffe(G)Nr.673 I Ecrue-Seide S. 37. 

bis 692. Egalisol S. 93. 
DiphenylrotSB(G)=Nr.492. Eisen-Chamois S. 48. 
Diphenylschwarz (M) S. 50. Eisenfarben S. 205. 
- Druck S. 73. Eisenmennige S. 205. 
Direktechtrot F (J) = Nr.868. Eisenverbindungen S. 90. 
Direktfarbstoffe (J) Nr. 693 Eisfarben S. 70, 45. 

bis 713. - Atzen der S. 77. 
Direkttiefschwarz EW ext. - Reservedruck S. 80. 

(By) = Nr. 509. Eisschwarz S. 46. 
- RW ext. (By) = Nr. 510. Elacidschwarz(Gr.E.) Nr.252. 
Direktviolett 0 (J) = Nr. 567. Englischrot S. 205. 
Divi-divi S. 97. Entwickler S. 44. 
Domingofarbstoffe (L) S.I09. Eosin GGF (C) Nr. 253. 
Doppelponceau 4R (By) - spritl. (M) Nr. 254. 

Nr. 2II. Eosinscharlach B (C) Nr. 255. 
Doppelscharlach (K)=Nr. 223. Erie-Seide S. 10. 
Druckerei S. 58. Erika B ext., BN (A) Nr. 7£4. 

- G ext. GN (A) Nr. 715. 
Erioalizarinblau G (G) Nr.9IO. 

Echtbasen (Gr. E.) S. 47. Erioazurin B (G) Nr. 256. 
Echtbeizengelb GI (B) = Erioblau (G) Nr. 257. 

Nr. 855. Eriocarmin BB (G) Nr. 258. 
Echtbeizenschwarz B, T (M) Eriochlorin (G) Nr. 259. 

= Nr. 908. Eriochromblauschwarz.R (G) 
Echtblau RB spritl. (A) = = Nr. 901. 

Nr. 32. Eriochromfarbstoffe (G) Nr. 
Echtblauentwickler AD S. 44'1 9II-933· 
Echtbraun N (B) Nr. 212. Eriofarbstoffe (G) Nr. 260 bis 
- G, GR (A) = Nr. 187. 275. 
Echtgelb ext. Nr. 213. Erioviridin B (G) = Nr. 153. 
- Y (B) Nr. 214. Erythrin RR (B) = Nr. 20r. 
- R (K) Nr. 214. - 7B (B) Nr. 276. 
- ext. (J) Nr. 215. - P (B) Nr. 277. 
Echtgriin (By) Nr. 216. Erythrosin extra gelbl. (B) 
Echtheitsproben S. 98. Nr. 278. 
Echtjasmin G (G) Nr. 217. Esparto S. 7. 
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Essigsaures Magnesium S.90. 
Euchrysin 3R (B) Nr. 23. 
Eulan By S. 97. 

Pagaraseide s. 10. 
Federn, Farben von S. 58. 
Ferriacetat S. 90. 
Ferroacetat S. 90. 
Fisetholholz S. 198. 
Flachs S. 4. 
Flachses, Farben des S. 56. 
Flavazin L (M) = Nr. 218. 
Flavindulin 0, II (B) Nr. 24. 
Fluorchrom S. 90. 
Fluorescein Nr. 279. 
Formalfarben (G) Nr. 716 bis 

721. 
Formylblau B (C) Nr. 280. 
Formylviolett S4B, 5BN (C) 

Nr. 281. 
Fuchsin N r. 25. 
- S, SN, ST (B) Nr. 282. 
Furrein (J) S. 50. 
Furrole (C) S. 50. 

Gallapfel S. 97. 
Gallein (DH) (By) Nr. 934. 
- Teig A (M) = Nr. 934. 
- SW (B) = Nr. 934. 
Gallocyanin Nr. 935. 
- DH (DH) = Nr. 935. 
- F (B) = Nr. 935. 
Galloflavin W (B) Nr. 936. 
Gambir S. 198. 
Gambohanf S. 6. 
Gelatineseide S. 19. 
Gelb WR (J) Nr. 283. 
Gelbentwickler S. 44. 
Gelbholz S. 198. 
Gentianin (G) Nr. 26. 
Geranin G (By) Nr. 722. 
Gerbstofte S. 97. 
Gespinstfasern, Priifung der 

S. II. 
Glanzstoff S. 19. 
Graphit S. 208. 
Grenadin SR, SB (G) Nr. 284. 
Griesheimer-Rot S. 46, 70. 
- Unterscheidung von Tiir

kischrot S. 194. 
Griin B fiir Seide (J) Nr. 27. 
- fliissig BB, 3B ext., G (J) 

Nr. 28. 
Guineafarbstoffe (A) S. 108. 
Guineagriin B (A) -= Nr. 356. 
- GG (A) = Nr. 325. 
Guineaviolett S4B (A) = 

Nr. 28r. 
Gummiverdickungen S. 61. 
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Hangeanilinschwarz S. 49, 73. 
Handdruck S. 58. 
Hanf S. 4. 
Helindonblau 3GN (M) = 

Nr. 1129. 
Helindonbraun RR (M) = 

Nr. II30. 
- SR (M) = Nr. II3I. 
- G (M) = Nr. II32. 
Helindongelb 3GN (M), Druck 

S.69· 
Helindongrau BB (M) = 

Nr. II33. 
Helindongriin G (M) = 

Nr. II47. 
Helindonorange R (M) = 

Nr. II34. 
Helindonrosa BN (M) "" 

Nr. II3S. 
HelindonrotB (M) - Nr. II37. 
- 3B (M) - Nr. II38. 
Helindonscharlach S, Druck 

S. Gg. 
Helindonviolet! BB, B, R (M) 

= Nr. 1140. 

Heliotrop B, BB (K) Nr. 29. 
Helvetiablau (G) Nr. 30. 
Hessisch-Echtrot F (L) = 

Nr. 868. 
Hibiskus S. 6. 
Hochblauschwarz S. 40. 
Humulus lupulus S. 7. 
Hutgelb V (Gr. E.) Nr. 937. 
Hutschwarz (C) Nr. 285. 
- BF ext. (By) Nr. 286. 
Hydrazingelb 0, L (Gr. E.) 

= Nr. 443. 
Hydronfarbstoffe (C) Nr. I075 

bis logI. 
- (C), Farben mit S. 54. 
Hydrosulfit CL S. 92. 
Hydrosuifite S. 91, 92. 
Hyraldit (C) S. 92. 

Indanthrengoldorange 3R (B) 
= Nr. 1108. 

- RRT (B) = Nr. IIIO. 
Indanthrengrau B (B) = 

Nr. 1037. 
Indanthrengriin B (B) = 

Nr. 1038. 
- BB (By) = Nr. IOZI. 
Indanthrenolive G (B) = 

Nr. 1039. 
Indanthrenrosa BS (B) = 

Nr. lIlt. 
Indanthrenrot R (B) = 

Nr. 1043. 
Indanthrenrotviolett RRN 

(B) = Nr. IllS. 
Indanthrenscharlach GS (B) 

= Nr. II09. 
Indanthrenviolett B extra (B) 

= Nr. III7. 
- BN extra (B) = Nr. 1II8. 
Indigen D, F (By) = Nr. 32. 
Indigenblau (J) Nr. 723. 
Indigo rein BASF, Nr. II22. 

MLB Nr. II22. 

KG (K) Nr. II23. 
MLB/6B (M) Nr. II23. 
Druck S. 68. 
Unterscheidung von In
danthrenblau S. 195. 
rein BASF/R, -/RR Nr. 
112 4. 
MLB/R, RR Nr. II24. 
Wertbestimmung von 
S. 194. 

Indigoblau N, SGN (C) 
Nr. 287. 

Indigocarmin (B) Nr. 288. 
Indigogelb 3G Ciba (J) 

Nr. II2~. 
Indigosol DH S. 36, 53, 69, 79. 
Indigotine Ia Pulv. (B) = 

Nr. 288. 
Indochromin T (S) = Nr. 869. 
Indoinblau (B) Nr. 31. 
Indomarin BL, RL (K) Nr.289. 

Imrnedialfarbstoffe (C) Nr. Indulin spritl. Nr. 32. 
II64-II9S. - NN (B) Nr. 290. 

Indanth-enblau RK (By) = I Indulinscharlach (B) Nr. 33· 
Nr. 101 3 1). Irisamin G, G ext. (C) Nr. 62. 

- 5G (By) = Nr. lOIS. Isochromgriin G, BF (C) 
- Unterscheidung von Indigo Nr. 938. 

S. 195. Isolanblau (Gr. E.) Nr. 291. 
Indanthrenbordeaux B extra 

= (B) Nr. 1033. 
Indanthrenbraun B (B) = 

Nr. 1035. 
Indanthrenfarbstoffe Nr. 1092 

bis II2I. 
- Druck S. 67. 

Janusblau G, R (M) = Nr. 31. 
Janusgriin B, G (M) = Nr. 21. 
Jaune au chrome R (P) = 

Nr. 828. 

1) Die Bad. Anilin- und Sodafabrik, die H6chster Farbwerke und die Firma Bayer haben 
sich in letzter Zeit geeinigt fiir ihre Kiipenfarbstofie, die eine bestimmte, gute Echtheit zeigen, 
den Namen "Indanthren" einzufiihren. So heiJlen etliche AIgol-(By) und Helindonfarbstoffe 
(M) jetzt "Indanthren" und einige Farbstofie der BASF, diefriiher "Indanthren" und "Kiipen" 
bieBen, fiihren heute_ -<len Namen "Anthra". 
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Jute S. 5. 
- Farben der S. 56. 
Juteschwarz (J) Nr. 34. 

i Leiagamme S. 6r. I' Naphtaminblau 7B (K) = 
Leukalfarbstaffe (By) Nr. Il26 Nr. 558. 

bis 1128. - BXR (K) = Nr. SIS. 
Leukotrap 0 (B) S. 76. - 3BX (K) = Nr. 514. 

Kaliumverbinduugen S. 90. 
Kapok S. 3. 

- W (B) S. 76. Naphtaminbraun H (K) = 
Lichtechtheit S. 98. Nr. 694. 

Karbinolech tgriin G, 8B 
Lichtgriin SF geibi. (B) Naphtaminfarbstaffe (K) 

(Gr. E.) Nr. 292. 
Nr. 325. Nr. J26-745. 

Karminzinnober'S. 208. 
Kaschmir S. 9. 
Kaschmirfarbstaffe (By) 

Lithapane S. 210. Naphtamingelb L (K) = 
Lizaral (M) S. 96. Nr. 502. 
Ludigal (B) S. 97. - GG, 3G (K) = Nr. 719. 

Nr.·293- 295. 
Ly-ChO S. 61. Naphtaminarange TG (K) = 

Kasselerbraun S. 208. 
Kasselergelb S. 204. Makrochlaa tenacissima S. 7. 
Ratanol By S. 97· Malachitgriin Nr. 36. 
Ratigenfarbstofie (By) S.188. Mandarin G (By) (A) 
Rhaki·Farben S. 48. Nr. 363. 
Kitanfarbstaffe (J) Nr. 296 bis Manganbister S. 48. 

307. . Manilahanf S. 6. 
Kabaltfarben S. 200. Marineblaumarken (B) Nr. 37. 
KobaItgriin S. 204· Marineblau VV (S) Nr. 326. 
KabaItuItramarin S. 200. Marseillerseife S. 94. 
Kachechtheit S. 98. Martiusgelb (A) Nr. 327. 
Kalkathar S. 205. Melantherin (J) Nr. 724,725. 
Kalarimetrie S. 100. Mennige S. 206. 
Krapp S. 50. Metachramfarbstaffe (A) Nr. 
Kresalschwarzgriin D (Gr. E.) 939-952. 

Nr. 309. Metachramorange R (A) = 
Kresolschwarzmarken (Gr. E.) Nr. 829. 

Nr. 308 . ' Metachromverfahren S. 34. 
Kristallpanceau 6R Nr. 310. Metanilgelb Nr. 328 . 
Kristallvialett Nr. 35. I' Methylenblau B, BG (B) 
Kryagenfarbstafe (B) S. 188. Nr. 38. 
Runstseide S. 18. Methylengriin B (B) (By) 
- Farben der S. 56. Nr. 39. 
Riipenfarbstafie, Druck S. 67. Methylviolett B.Marken 
Kiipenheliatrop R (B) = Nr. Nr. 40. 

1034. . - 5B, 6B, 7B Nr. 41. 
Kiipenrasa AN (B) = Nr. 1040. Methylwasserblau (B) Nr. 329. 
- B extra (B) = Nr. ro4r. Mi·Cuiteseide S. 37. 
Kiipenrot B (B) = Nr. 1042. Mikadagelb (A) = Nr. 719. 
Kiipenscharlach GG (B) = Mikadagoldgelb 8G (A) Nr. 

Nr. 1044. 719. 
Kiipenvialett B, BB (B) Mikadaarange G, R, RR (A) 

Nr. 1045.. (By) (L) = Nr. 593. 
Kupferoxydammomak S. 25· Mimosa (G) = Nr. 805. 
Kupferrat N (M) = Nr. 854· Mineralfarben S. 48. 

Lactalin S. 90. 
Lanacarban GRS (K) Nr. 3Il. 
Lanacylblau (C) Nr. 3'2. 
Lanacylmarineblau B (C) 

Nr. 313. 
Lanafuchsin 6B, BBS, SB (C) 

= Nr. 132. 
Lanfuscan (K) Nr. 314. 
Lanasalfarbstofie (J) Nr. 315 

his 321. 
Lanavial (K) Nr. 322. 
Lanazurin (R) Nr. 323. 
- (C) Nr. 324. 
Lein S. 4. 

Mohair S. 8. 
Manochromfarbstaffe (By) 

Nr. 953-958. 
Manopalschwarz S. 40. 
Manapolseife S. 96. 
Myrobolanen S. 97. 

NachtgrUn A konz. (t. M.) 
= Nr. 153. 

Nakafarben (M) S. 50. 
Naphtalinblau (M) Nr. 330. 
Naphtalingriin V (M) = 

Nr. 270. 

Nr. 710. 
Naphtaminreingelb G (K) 

Nr. 805. 
Naphtaminrat H (K) = 

Nr. 868. 
Naphtaminviolett BE (K) 

Nr. 567. 
Naphtazurin BX (K) Nr.746. 
N aphthachramfarbstafie (J) 

Nr. 959-963. 
Naphthagenblau (A) Nr. 747. 
Naphthagenreinblau 3B; 4B 

(A) Nr. 748. 
Naphtal AS-SW S. 46. 
- AS G, S. 47. 
Naphthol AS, BS S. 46. 
Naphthalblau G (C) Nr. 332. 
Naphthalblauschwarz I2B (C) 

= Nr. 8,. 
Naphthalgelb S Nr. 333. 
Naphthalgriin B (C) Nr. 334. 
Naphthalschwarz (C) Nr. 335, 

336. 
Naphthalschwarzgriin G (C) 

Nr. 337. 
Naphthylaminblauschwarz B, 

5B (C) Nr. 338. 
a-Naphthylaminbordeaux 

S. 77. 
Naphthylamingriin T (By) 

Nr. 339. 
N aphthylaminschwarzmarken 

(C) Nr. 340 • 

Naphthylaminschwarz lOB 
(By) = Nr. 8r. 

Naphthylblauschwarz N (C) 
Nr. 34I. 

Nassaviascharlach 0 (M) = 
Nr. 167. 

Natriumhydrosulfit S. 9I. 
Natriumplumbit S. 12. 
Natriumverbindungen S. 91. 
Neolanfarbstaffe (J) Nr. 342 

bis 348. 
Neatalylschwarzmarken (M) 

Nr. 349. 
Neptunblau B (B) = Nr. 176. 
- BG (B) = Nr. 177. 
Neptunbraun R (B) Nr. 350. 
NeptungriinBR (B) = Nr.26S. 
- SG (B) = Nr. 153. 
Neracyanin (K) Nr. 351. Farben des S. 56. 

Unterscheidungvon Baum
wolle S. 14. 

Naphtalinsaureschwarz (By) 
Nr. 331. 

(R) = Neragen D S. 44. Naphtaminblau 3RE 
Nr. 512. Nerol (A) Nr. 352. 
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Neublau R (By) (C) Nr. 42. 
Neubordeaux R, RX (B) 

Nr. 353. 
Neucoccin 0 (M) - Nr. 175. 
Neuechtgelb R (B) Nr. 354. 
Neuechtgrau (By) Nr. 43. 
Neufuchsin Nr. 44. 
NeugeIb L (K) = Nr. 213. 
Neumethylenblau GG (C) 

Nr·45. 
Neurot S. 5r. 
- 3R (By) Nr. 355. 
Neusiiuregriin 3BX (By) 

Nr. 356. 
Neuseelandflachs S. 6. 
NeusoIidgriin BB (]) Nr. 46. 
- 3B (J) Nr. 47. 
Neutralblau (G) Nr. 357. 
- B, R (J) Nr. 358. 
Neutralgrau G (A) Nr. 749. 
Neutralviolett 0 (M) Nr. 359. 
Neutralwollblau R (K) Nr.360. 
Neutralwollschwarz (C) 

Nr. 361. 
NickeJoxydammoniak S. 25. 
Nigrosin, spritl. Nr. 48. 
Nilblau A (B) Nr. 49. 
- BB (B) Nr. 50. 
Nitranilfarbstoffe (J) Nr. 750 

Sachverzeichnis. 

Oxaminfarbsloffe (B) Nr. 754 
bis 766. 

Oxaminreinblau 6B (B) = 
Nr. 570. 

- 5B (B) = Nr. 558. 
Oxaminschwarz RR (B) = 

Nr.724. 
- BHN (B) -= Nr. 725. 
Oxaminviolett (B) = Nr. 567. 
Oxycellulose S. 13. 
Oxychromfarbstoffe (Gr. E.) 

Nr. 964-972. 
Oxycyanin (Gr. E.) Nr. 370. 
Oxycyaninschwarz B, BB (Gr. 

E.) Nr. 37r. 
Oxydationsiilzen S. 59. 
Oxydationsschwarz S. 49, 73. 
Oxydiaminorange R (C) = 

Nr. 7II. 
- G (C) = Nr. 710. 
Oxydianilgelb G, 0 (M) 

Nr. 592. 
Oxyphenin (J) Nr. 767. 
Oxysaureblau (Gr. E.) Nr. 372. 
Oxysaureviolett R (Gr. E.) 

Nr. 373. 

bis 752. Palatinchrombraun W (B) = 
N!tratiit~e S. 76. Nr. 850. 
NItratbelZe S. 88. Palatinchromfarbstoffe (B) 
N!trazol C (C) S. 45. I Nr. 973-979. 
NItrophenylbraun (G) Nr. 753· Palatinchromschwarz 6B (B) 
Nitrosaminrot (B) S. 45. _ Nr. 901. 
NItroseIde S. 18. Palatinchromviolett (B) 
Nitrosoblau (M) S. 72, 8r. -= Nr. 854. . 

Ole S. 94. 
OpalinscharIach (]) Nr. 362. 
Orange GG (C) (WDC) -

Nr. 220. 
- G (M) (B) (A) = Nr. 220. 
- II Nr. 363. 
- R (S) -= Nr. 829. 
Orange au chrome (P) 

Nr. 829. 
Orange IV Nr. 364. 
- III Nr. 365. 
- I Nr. 366. 
Orange de xylidine L (P) 

Nr·367. 
Orangeenlwickler S. 44. 
Oriolgelb (G) = Nr. 50r. 
Orseille S. 195. 
Orlhocerise B (A) = Nr. 854. 
Oxacidrot (Gr. E.) Nr. 368. 
Oxacidviolett AL (Gr. E.) 

Nr. 369. 
Oxaminblau 4R (B) - Nr. 512. 
OxaminbraunR(B) = Nr. 694. 
Oxaminechtrot F (B) = 

Nr. 868. 
OxaminenlwicklerM(B) S. 44. 
- R (B) s. 44. 

Palatinlichtgelb R (B) Nr. 374. 
Palatinrot A (B) Nr. 375. 
Palatinscharlach (B) Nr. 376. 
Palatinschwarz (B) Nr. 377. 
Pappreserve S. 78. 
Parafuchsin N r. 5 I. 
Paranilfarbsloffe (A) Nr. 768 

bis 770. 
Paranilranilinrol S. 45. 
- Druck S. 71. 
Paraseife S. 96. 
Parasulfonbraun G, V (S) 

Nr. 771. 
Parasulfonbronce GS (S) 

Nr. 772. 
Parazol By S. 45. 
Pariserblau S. Igg. 
Patentblau A (M) = Nr. 176. 
- V, L, superf., konz. N (M) 

= Nr. 177. 
Palentdianilschwarz EB konz. 

(M) = Nr. 509. 
Patentgriin AG (M) = Nr. 153. 
Patentsalz S. 8g. 
Pauly Seide S. Ig. 
Periwollblau B, G (C) Nr. 378. 
Permanenlweill S. 210. 
Perrotine S. 59. 
Pfaublau (K) Nr. 52. 

Phenylaminschwarz N (By) 
Nr. 379. 

Phenylblauschwarz N (By) 
Nr. 380. 

Phenylbraun C, S (P) Nr. 53. 
Phosphin Nr. 54. 
Pinksalz S. 94. 
Pita S. 6. 
Plulobraun (By) Nr. 773. 
Plutoorange G(By) =Nr.7Io. 
Pluloschwarz (By) Nr. 774. 
Polarfarbsloffe (G) Nr. ~8I bis 

385. 
Polyphenylfarbsloffe (G) 

Nr. 775-781. 
Ponceau pour soie (P) Nr. 386. 

R, RR (A) (B) -= Nt. 173. 
3R, 4R Nr. 387. 

- 6R Nr. 388. 
- 5R (K) (M) = Nr. 277. 
- 4RB (A) = Nr. 20r. 
Priipariersalz S. 94. 
Primulin Nr. 782. 
Prolectol Agfa S. 97. 
Purpurin (B) ~ Nr. 833. 
Pyraminorange RT (B) 

= Nr. 7II. 
Pyrazingelb GG (]) Nr. 389. 
Pyrogenfarbstoffe (J) Nr. II96 

bis 1212. 

Quebracho S. 97. 
Quecksilbernilral (Millon) 

S. 12. 
Quercitron S. Ig8. 

Radiobraun B, S (C) Nr. 390. 
Radiogelb R (C) Nr. 391. 
Radiorol G (C) Nr. 392. 
Radioschwarz SB, ST (C) 

Nr. 393. 
Ramie S. 5. 
- Fiirben d. S. 56. 
Rapidechtfarben (Gr.E.)S. 7r. 
Reduktionsiitzen S. 5g. 

I Reibechtheit S. 99· 
Reinblau BKC (K) Nr. 55. 
Renolbraun MB konz. (I. M.) 

= Nr. 694. 
Renolgelb G (I. M.) = Nr. 719. 
Renolorange G (I. M.) = 

Nr. 710. 
Renolschwarz R extra (t. M.l 

-= Nr. 509. 
Reservedruck S. 77. 
Resoflavin W (B) Nr. g80. 
Resorcingelb (A) (K)=Nr. 194. 
Rheonin (B) Nr. 56. 
Rhodamin 6G (B) Nr. 57. 
- B Nr. 58. 

S Nr. 59. 
G Nr. 60. 
3B Nr. 6r. 
3G Nr. 62. 
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Rhodanaluminium S. 88. 
Rhodancalcinm S. 89. 
Rhodanchrom S. 90. 
Rhodaneisen S. 90. 
Rhodulinrot B, G@y) Nr. 63. 
Ricinusol S. 94. 

Saurerosamin A (M) Nr. 41r. Substantive Farbstoffe, Druck 
Saureschwarz (S) Nr. 412. S. 63. 
- (J) Nr. 413. Sulfonfarbstoffe (By) Nr. 422 
- (G) Nr. 414. bis 425. 
Siiureviolett 4BN (J) (B) Sulfoninblau (S) Nr. 426. 

Nr. 415. SulfoninschwarzB (S) Nr. 427. 
Rinmanns Griin S. 204. 
Roccellin = Nr. 226. 
Rongalite S. 92. 

6BN Nr. 416. Sulfonorange G, SG (By) 
- 4BC (B) = Nr. 28r. Nr. 428. 
- 7B (B) (J) Nr. 417. Sulfonsaureblau R, G (By) = 

Rongalit CL S. 92. 
Rosanthrenfarbstoffe (J) 

- 5B (By) = Nr. 28r. Nr. 466. 

Nr. 783 -78g. 
Saurewalkblau B, FFR (Gr. Sulfonsaurebraun(By) Nr.429. 

E.) Nr. 418. Sulfonsauregriin B, 2BL (By) 
Rose bengale Nr. 394. 
Rosindulin BB blau!. (K) 

Saurewalkrot G, R (G) Nr.419. Nr. 430. 

Nr. 395. 
Safflor S. 195. Sulfonsaureschwarz (By) 
Safranin Nr. 64. Nr. 43r. 

- GG (K) Nr. 396. 
Rotentwickler S. 44. 
Rotholz S. 198. 

Salicinfarbstoffe (K) Nr .. 990 Sulfonschwarz G, R (By) 
bis 1005. I Nr. 432. 

Rouge solide direct F (P) 
= Nr. 86S. 

Salicingelb D (K) = Nr. 856. Sulfonviolett G, R ext. (By) 
Salicinschwarz U, UL (K) = Nr. 433. 

Nr. 90r. Sulfopone S. 210. 
- D (K) = Nr. 908. Sulforhodamin B (M) 
Salpetersaures Eisen S. 90. Nr. 170. 

Saurealizarinblauschwarz A Salzfarben S. 28. Sumach S. 97. 
= (M) Nr. 901 • Sambesifarbstoffe (A) Nr. 790 Sunn S. 5. 

Saurealizarinbraun B (M) = bis 797· Supraminfarbstoffe (By) 
Nr. 850 . Sandelholz S. 19S. Nr. 434-437. 

Saurealizaringelb RC (M) = Saturngelb G (B) Nr. 420. Supranolfarbstoffe (Gr. E.) 
Nr. 855. Saure Farbstoffe, Druck Nr. 43S-441. 

Saurealizaringrau G, B (M) S. 82. 
Nr. 397. Schafwolle S. 7· 

Saurealizarinrot B (M) = Scharlach (Gr. E.) Nr. 421. 
Nr. 977. Schmierseife S. 94· 

Saurealizarinschwarz SE (M) Schwefelfarbstoffe, Druck 
_ Nr. 978. S. 70. 

Saurealizarinviolett N (M) = Schwefelnatrium S. 91. 
Nr. 854. Schwefelschwarz T (A) = 

Saureanthracenbraun (By) Nr. II63· 
Nr. 98r . Schweinfurter Griin S. 204· 

Saureanthracenrot (By) SchweiBechtheit S. 99· 
Nr. 982. Seide S. 9. 

Saureblau G, R (G) Nr. 39S. Farben der S. 37· 
- RBF (J) Nr. 399. Bedrucken der S. 84· 
Siiureblauschwarz B, G (G) wilde S. 10. 

Nr. 400. Untersuchungen beschwer-
Saurebordeaux B (S) Nr. 401. ter S. 16. 
Saurebraun G, R neu (G) Bes~hweren der S. 38. 

Nr. 402. -. ParlgewlCht S. 37· 
- (K) Nr. 403. I S~en S. 94· 
SaurechromblauB (G) Nr.983. Selgnettesalz S. 9r. 
Saurechromfarbstoffe (By) Serodlt MLB S. 79. 

Nr. 984-989. Setocyani!1 (G) Nr. 65. 
Saurefuchsin 0 (M) (L) Setoglaucm (G) = Nr. 47. 

= Nr. 282. Sma1t~ S. 200. 
Sauregelb (Gr. E.) = Nr. 21 3. Sola'!1'nfarbstoffe (A) Nr. 798 
Sauregriin konz. (G) Nr. 404. bls 800. 
- D konz. (M) = Nr. 325. Sol~dgelb R (J) Nr. SOl. 
_ G.Marken(t.M.)=Nr.325. Soh~ogen A (M) S. 44. 
Saurekresolschwarz (Gr. E.) Sorbmrot BB, G (B) = 

Nr. 405. Nr. 13:'. 
Sauremarineblau (K) Nr. 406. Souple-Selde; S. 37. 
- A, KP (C) Nr. 407. Spektroskoplsche Unter-
Saurepatentschwarz (K) suchungen S. 102. 

Nr. 408. Stilbengelb 3G (B) = Nr. 593· 
Saurereinblau R ext. (G) - G (B) = Nr. 719. 

Nr. 409. Stipa tenacissima S. 7. 
Saurerhodamin (J) Nr. 4ro. Stroh, Farben von S. 58. 

Tabellen von Green S. :195. 
Tannin S. 97. 
Tannoflavin T (S) Nr. 66. 
Tartraphenin (S) Nr. 442. 
Tartrazin Nr. 443. 
Terracotta R (G) = Nr. 829 
Tetracyanol V, SF (C) 

Nr. r77. 
- A (C) = Nr. 176. 
Tetrapol S. 96. 
Thiazinblau (G) Nr.67. 
Thiazinbraun G, R (B) 

Nr. 802. 
Thiazinrot G (B) Nr. 803. 
- R (B) Nr. 804. 
Thiazolgelb Nr. 805. 
Thiocarmin R (C) Nr. 444. 
Thiogenfarbstoffe (M) S. 188. 
Thiogenschwarz (M) = 

Nr. II63. 
Thioindigofarbstoffe (K) 

Nr. 1129-114I. 
Thioindonfarbstoffe (K) 

Nr. 1142-1150. 
Thionalfarbstoffe (S) S. I8S. 
Thiophenolschwarz (J) 

Nr. 1213, 1214. 
Tiefschwarz (Seide) S. 40. 
Tolanechtrot (K) Nr. 445. 
Toluylenfarbstoffe (By) 

Nr. S06-S09. 
Toluylenorange G (By) (A) 

(Gr. E.) = Nr. 710. 
Tolylblau GR ext., 5R ext. 

(M) = Nr. 423. 
I - SR (M) = Nr. 466. 
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Tolylschwarz B, BB (M) , Vanadiumverbindungen S.93. 
Nr. 424. Vanduraseide S. 19. 

Tournantol S. 94. Verdickungsmittel S. 59. 
Tragantverdickungen S. 62. Vert au chrome D (P) = 
Triazolechtgelb G, GG (Gr. E.) Nr. 847. 

= Nr. 592. Vesuvinmarken = Nr. 6, 7. 
Triazolechtrot C (Gr. E.) Victoriablau 4R Nr. 69. 

= Nr. 868. 1- R Nr. 70. 
Trisulfonfarbstoffe (S) Nr. 810 - B Nr. 7l. 

bis 8'4. Victoriaechtviolett (By) 
Tropaolin 0 (C) = Nr. '94. Nr. 457. 
- G (C) = Nr. 328. Victoriamarineblau (By) 
- 00 (C) = Nr. 364. Nr. 458. 
Tuchechtblau (G) Nr. 446. Victoriareinblau B (B) NT. 72. 
Tuchcchtfarbstoffe (J) Nr. 447 Victoriascharlachmarken (M) 

bis 454. Nr. 459. 
Tuchgelb GN, R (Gr. E.) Victoriaschwarz B (By) 

Nr. 1006. Nr. 460. 
Tuchrot B (K) (Gr. E.) Victoriaviolctt 4BS (S) 

Nr. 455. Nr. 46l. 
_. B (By) (WDC) Nr. 1007. Vicuila S. 9. 
- G (Gr. E.) Nr. 1008. Vidalschwarz (P) Nr. 1215. 
- 3G (Gr. E.) Nr. 1009. Violamin B (M) Nr. 24l. 
- 3B ext., BC (By) Nr. 1010. - R (M) Nr. 242. 
Tuchscharlach (K) Nr. 10 II , - G (M) Nr. 4". 

IOI2. Violet au chrome (P) -= 
Tiirkisblau (By) Nr. 68. Nr. 854. 
Tiirkischrot S. 51. - solide (DH) = Nr. 935. 
- Unterscheidung von Gries· Violett (J) Nr. 73. 

heimerrot S. 194. Viskose S. 19. 
Tiirkischrotol S. 94. 

Ultramarill S. 201. 
Umbra S. 2c8. 
Unischwarz (J) Nr. 456. 
Untersuchung von Farbstoffen 

S. 101. 
Uranin Nr. 279. 
Ursol (A) S. 50. 

Walkgelb (C) Nr. 462. 
- G (L) = Nr. 856. I Walkorange G (By) Nr. 463· 
Walkrot (C) Nr. 464. 
Walzendruck S. 59. 
Wascbechtheit S. 98. 
Wasserblaumarken Nr. 465. 
Wasserechtbeit S. 99. 
Wan S. 198. 

, Weinstein S. go. 

Wolle S. 7. 
- }<'arben der S. 3l. 
- Bedrucken der S. 8x. 
Wollblau RL (G) Nr. 466. 
- RSP (J) h. 467. 
- (By) Nr. 468. 
- (B) Nr. 469. 
Wolldunkelgriin NW, AZ (K) 

Nr. 470. 
Wollechtfarbstoffe Nr. 47I bis 

477· 
Wollgriin S (B) (S) (]) = 

Nr. 208. 
Wollmarineblau (Gr. E.) 

Nr. 478. 
Wollrot G, R (B) Nr. 479. 
- E, PSN, PSNR (J) Nr. 480. 
Wollscharlach (K) Nr. 48l. 
- (B) Nr. 482. 
Wollschwarz B, N4B (By) 

~r. 483. 
Wollviolett SL, R (K) Nr. 484. 

Xylenfarbstoffe (S) Nr. 485 
bis 491. 

Xylenrot B (S) = Nr. '70. 

Yamamai-Seidc S. 10. 
Yucca S. 7. 

Zellulose S. 2, '3. 
Zinkhisulfit S. 93. 
Zinkoxyd S. 93. 
- Druck S. 76. 
ZinkweiB S. 209. 
Zinngrundieren S. 8l. 
Zinnober S. 207. 
Zinnoberimitation S. 207. 
Zinnverbindungen S. 93. 

Druck der Universitatsdrnckerei H. Stilrtz A. G., Wiirzburg. 
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Praktlkum der Flrberel und Druckerel. Fiir die cherniseh

technischen Laboratorien der Technischen Hochschulen und Universitaten, fiir die 
chernischen Laboratorien hoherer Textil-Fachschulen und· zum Gebrauch im Hor
saal bei Ausfiihrung von Vorlesungsversuchen. Von Dr. Kurt Braa, a. o. Professor 
der Technischen Hocbschule Stuttgart. Mit 4- Textabbildungen. (92 S.) 1924. 

3.30 Goldmark 

Grundlegende Operatlonen der Farbenchemle. Von Dr. 

Hans Eduard PIerz-DavId, Professor an der Eidgenossischen Technischen Hoch
schule ZUrich. Dritte, verbesserte Auflage. I\{it 46 Textabbildungen und einer 
Tafel. (283 S.) 1924-. Gebunden 16 Goldmark 

Chemle der organlschen Farbstoffe. Von Dr. PrItz Mayer, a.o. 
Hon.-Professor an der Universitat Frankfurt a.l\{. Zweite verbesserte Auflage. Mit 
5 Textabbildungen. (272 S.) 1924. Gebunden 13 Goldmark 

-----.--.. -~~-.. --

Fortschrltte der Teerfarbenfabrlkatlon und verwandter 
Industrlezwelge. An der Hand der systematiseh geordneten und mit 

kritischen Anmerkungen versehenen Deutschen Reichs-Patente dargestellt von 
Professor Dr. P. Prledlaender, Privatdozent an der Technischen Hoehsehule zu 
Darmstadt. 

I. Teil. 1877~I887. UnveriinderterNeudruck. 
II. Teil. 1887-1890. Unveranderter Neudruck. 

III. Teil. I890~I894. UnveranderterNeudruck. 
IV. Teil. 1894-1897. UnveranderterNeudruck. 
V. Teil. I897~I900. UnveranderterNeudruek. 

VI. Teil. 1900~I902. UnveranderterNeudruek. 
VII. Teil. I902~I904. UnveranderterNeudruck. 

VIII. Teil. I905~I907. UnveranderterNeudruck. 
IX. Teil. I908~I9IO. UnveriinderterNeudruck. 
X. Teil. I9IO~I9I2. UnveriinderterNeudruck. 

XI. Teil. I9I2~I9I4-. UnveranderterNeudruck. 
XII. Teil. I9I4~I9I6. UnveranderterNeudruck. 

XIII. Teil. I9I6~1. Juli 1921. (II85 S.) 1923. 

(624 S.) 1920. 

(591 S.) 1921. 

(I053 S.) 1920. 

(1387 S.) 1920. 

(I006 S.) 1922. 

(1382 S.) 1920. 

(890 S.) 1921. 

(I452 S.) 1921. 

(1278 S.) 1921. 

(1430 S.) 1921. 

(1292 S.) 1921. 

(994 S.) 1922. 

73 Goldmark 
:73 Goldmark 
121 Goldmark 
I6I Goldmark 
147 Goldmark 
161 Goldmark 
100 Goldmark 
161 Goldmark 
161 Goldmark 
I6I Goldmark 
161 Goldmark 
140 Goldmark 
1~0 Goldmark 

Der Betrlebschemlker. Ein Hilfsbueh fiir die Praxis des chernischen 

Fabrikbetriebes. Von Fabrikdirektor.Dr. RIchard Dlerbach. Dritte, teilweise 
umgearbeitete und erg. Aufl. von Chemiker Dr.-Ing. Bruno Walser (l\{ag4eburg). 
Mit II7 Textfig. (344 S.) 1921. Gebunden 12 Goldmark 
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Enzyklopadie der Kfipenfarbstoffe. lhre Literatur, Darstellungs-

weisen, Zusammensetzung, Eigenschaften in Substanz nnd auf der Faser. Von 
Dr.-Ing. Hans Truttwln in Wien. Unter Mitwirkung von Dr. R. Hauschka in 
Wien. (888 S.) '920. ~2 Goldmark 

Die Farbenmischungslehre und ihre praktische An-
wendung. Von Karl Mayer, Chemiker-Kolorist. Mit 17 Textfiguren und 

6 Tafeln. (88 S.) '9"._ 4 Goldmark 

Die neueren Farbstoffe der Pigmentfarben-Industrie. 
Mit besonderer Beriicksichtigung der einschliigigen Patente. Von Dr. R. Staeble. 
(153 S.) '9'0. 6 Goldmark 

Theorie und Praxis der Garnfirberei mit den Azo
Entwicklern. Von Dr. P. Erban. Mit 68 Textfiguren. (499 S.) 1906. 

Gebunden 12 Goldmark 

Die Apparatfirberei der Baumwolle und Wolle unter Be-

riicksichtigung der Wasserreinigung und der Apparatbleiche der Baumwolle. Von 
E. J. Heuser. Mit 191 in den Text gedruckten Figuren. (308 S.) I9I3. 

Gebunden 8.40 Goldmark 

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

Betriebspraxis der Baumwollstrangfarberei. Eine Einfiihrung 

von Fr. Eppendahl, Chemiker. Mit 8 Textfiguren. (125 S.) 1920. 4- Goldmark 

Die Echtheitsbewegung und der Stand der heutigen 
Farberei. Von Fr. Eppendahl, Chemiker. (27 S.) 1912. I Goldmark 

Die Mercerisation der Baumwolle und die Appretur 
der mercerisierten Gewebe. Von Technischem Chemiker Paul 
Gardner. Zweite, volJigumgearbeiteteAuflage. Mit 28 Textfiguren. (200S.) I912. 

Gebunden 9 Goldmark 
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Die neuzeitUche Seidenflrberel. Handbuch fiir Seidenfilrbereieb, 
Farbereischulen und Farbereilaboratorien. Von Dr. Hermann Ley, Fatberei
chemiker, Elberfeld. Mit 13 Textabbildungen. (166 S.) I92r. 6 Goldmark 

Bleichen und Flrben der Seide und Halbselde in Strang 
und Stiick. Von Carl H. Steinbeck. Mit zahlreichen Textfiguren und 80 Aus
farbungen auf 10 Tafeln. (278 S.) 1895. Gebunden 16 Goldmark 

Die kUnstliche Seide, ihre Herstellung, Eigenschaften und Verwendung. 
Mit besonderer Beriicksichtigung der Patentliteratur. Bearbeitet von Geh. Regie
rungsrat Dr. K. Silvern. Vierte, stark vermehrte Auflage. Mit 365 T~xtfiguren. 
(697 S.) I92r. Gebunden 24 Goldmark 

Die mikroskoplsche Untersuchung der Seide mit beson-
derer Beriicksichtigung der Erzeugnisse der Kunstseidenindustrie. Von Professor 
Dr. Alois Herzog, Dresden. Mit 102 Abbildungen im Text und auf 4 farbigen 
Tafeln. (204 S.) 1924. Gebunden IS Goldmark 

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

Betrtebselnrtchtungen der Textnveredelung. Von Prof. Dr. 
Paul Heermann, Berlin-Dahlem, und lngenieur Gustav DUrst, Fabrikdirektor 
in Konstanz a. B. Zweite AufJage von "Anlage, Ausbau und Einrich
tungen von Farberei-, Bleicherei~ und Appretur-Betrieben" von Dr. 
P. Heermann. Mit 91 Textabbildungen. (170 S.) 1922. 

Gebunden 7.50 Goldmark 

Technologie der Textnveredelung Von Prof. pr. Paul Heer
mann, Berlin-Dahlem. Mit 178 Textfiguren und einer Farbentafel. (574 S.) 1921. 

Gebunden 22 Goldmark 

Mechanlsch- und physikallsch-technlsche Textilunter
suchungen. Von Prof. Dr. Paul Heermann, Berlin-Dahlem. Zweite, 
vollstiindig urngearbeitete Auflage. Mit 175 Abbildungen ira Text. (278 S.) 1923 

Gebunden 12 Goldmark 

Flrberel- und textilchemlsche Untersuchungen. Anleitung 
·zur chemischen Untersuchung und Bewertung der Rohstoffe, HiIfsmittel und Er
zeuguisse der Textilveredelu~-lndustrie. Von Prof. Dr. Paul Heermann, 
Berlin - Dahlem. Vereinigte vierte Auflage der "Farbereichemischen Unter
suchungen" und der "Koloristischen und textilchemischen Untersuchungen". Mit 
8 Textabbildungen. (380 S.) '923. Gebunden IS Goldmark 



Verlag yon Julius Springer in Berlin W 9 

Technlk und Praxis der Kammgarnsplnnerel. Ein Lehrbuch, 

Hilfs- und Nach.chlagewerk. Von Direktor 08kar Meyer, Spinnerei-Ingenieur zu 
Gera-ReulJ, und J08efZehetner, Spinnerei-Ingenieur, Betriebsleiter in Teichwolframs
dorf bei Werdau i. Sa. Mit 235 Abbildungen im Text und auf einer Tafel sowie 
64 Tabellen. (431 S.) 1923. Gebunden 20 Goldmark 

Neue mechanlsche TechnoJogie der TextiUndustrie. Von 

Dr.-Ing. E. h. O. Rohn, Schonau beiChemnitz. In dreiBanden nebst Erganzungs
band. 

Erster Band: DIe Splnnerel In technologischer Darstellung. Mit 143 Text
figuren. '9'0. Vergriffen. 

Zweiter Band: Die Oarnverarbeltung. Die Fadenverbindungen, ihreEntwick-
lung und Herstellung fiir die Erzeugung der textilen Waren. Ein Hand- und 
Hilfsbuch fiir den Unterricht an Textilschulen nnd technischen Lehranstalten, 
sowie zur Selbstaushildung in dcr Faserstoff-Technologie. Mit 221 Textfiguren. 
(184 S.) 1917. Gebunden 5 Goldmark 

DritterBand: Die Ausrtlstung dertextllen Waren. MiteinemAnhange: Die 
Filz- und Wattenherstellung. Ein Hand- und Hilfsbuch fiir den Unterricht 
an Textilschulen und technischen Lehranstalten, sowie zur Selbstausbildung in 
der Faserstofftechnologie. Mit 196 Textabbildungen. (260 S.) 1918. 

Gebunden 7 Goldmark 

Erganzungsband: Textllfaserkunde mit Beriicksichtigung der Ersatzfasern 
und des Faserstoffersatzes. Ein Hand- und Hilfsbuch fiir den Unterricht an 
Textilschulen und technischen Lehranstalten, sowie fiir Textiltechniker, Land"irte, 
Volkswirtschaftler usw. Mit 87 Textabbildungen. (104 S.) 1920.1 

Gebunden 3 Goldmark 

Die chemlsche BetriebskontroHe In der ZeHstoff- und 
Papler-Industrie und anderen Zellstoff verarbeitenden lndustrien. 
Von Dr. phil. CarlO. Schwalbe, Professor an der Forst!. Hochschule und Vor
stand der Versuchsstation !iir Holz- und Zellstoff-Chemie in Eberswalde, und 
Dr.-Ing. Rudolf Sieber, Chefchemiker des Kramfors-Konzernes, Sulfit- und 
Sulfatzellstoff~Werke, Kramfors, Schweden. Zweite, umgearbeitete nnd vermehrte 
Auflagc. Mit 34 Textabbildungen. (388 S.) 1922. Gebunden 20 Goldmark 

Lunge-BerJ, Taschenbuch. fUr die anorganlsch-chemi
sche OroBlndustrle. Herausgegeben von Professor Dr. E. Berl in 

Darmstadt. Sechste, nmgearbeitete Auflag-e. Mit 16 Textfiguren nnd I Gas-
reduktionslafel. (350 S.) 1921. Gebunden 9.60 Goldmark 




