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Vorwort. 

Wahrend auf chemischem Gebiet zahlreiche Anleitungen vorliegen, 
die den Anfanger in die qualitative und quantitative Analyse, ja selbst 
in einzelne Sondergebiete (z. B. Elektrochemie, Kolloidchemie usw.) 
praktisch einfiihren sollen, ist dies bei physikalisch-technischen 
Untersuchungen von Faserstoffen und Textilien leider nicht 
der Fall. Notgedrungen ist der Anfanger hier auf die Benutzung ein
schlagiger Handbiicher angewiesen, in denen er sich naturgemaB nur 
schwer zurechtfindet. Abgesehen davon, daB ein Handbuch auf die 
Schwierigkeit der in den einzelnen Kapiteln behandelten Materie und 
auf die experimentelle Geschicklichkeit des Untersuchenden keine Riick
sicht nehmen kann, macht es auch hinsichtlich der praktischen Aus
fiihrung der Versuche stillschweigend zahlreiche Voraussetzungen, die 
beim Anfanger nicht immer zutreffen. 

Auf Grund ihrer praktischen Erfahrungen haben es die Verfasser 
der vorliegenden anspruchsloEen Schrift unternommen, eine kleine Auf
gabensammlung zusammenzustellen, deren Bewaltigung bei fleiBiger 
Arbeit in einem Semester ohne Schwierigkeit moglich ist. Bei der Aus
wahl der Aufgaben haben sie besonders darauf Riicksicht genommen, 
tunlichst verschiedenartige, aber einfache FaIle zu behandeln, urn den 
Arbeitenden in den Stand zu setzen, spater vorkommende schwierigere 
Aufgaben auch ohne Anleitung, lediglich mit Hilfe der vorliegenden 
Handbiicher einwandfrei zu lOsen. In der Erkenntnis, daB sich die 
Schwierigkeiten immer erst dann einstellen, Wenn ein bestimmter 
Fall praktisch gepriift und das Ergebnis wissenschaftlich diskutiert 
werden soIl, haben die Verfasser ihr Augenmerk auch darauf gerichtet, 
verschiedene analytische Bestimmungstabellen und -schliissel, 
sowie die zur Berechnung und Beurteilung der Versuchsergebnisse un
bedingt notigen Erfahrungswerte, Konstanten und sonstigen 
BerechnungsgroBen zusammenzustellen und der Schrift anzuglie
dern, eine Arbeit, die sich bei der Liickenhaftigkeit der noch dazu sehr 
zerstreuten Literaturangaben schwieriger gestaltete, als es vielleicht 
den Anschein hat. Auf die Beigabe von Abbildungen glaubten sie ver
zichten zu konnen, da solche in den einschlagigen Handbiichern ohnehin 
reichlich vertreten sind; insbesondere verweisen sie diesbeziiglich auf 
das kiirzlich erschienene Werk: "Heermann-Herz og, Mikroskopische 
und mechanisch-technische Textiluntersuchungen", 3. Auf I., Berlin 1931. 
Dagegen haben sie verschiedene graphische Darstellungen in die 
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Schrift aufgenommen, die das Rechnen in del' Laboratoriumspraxis 
erleichtern sollen. Diese erscheinen hier zum erstenmal und diirften 
auch fUr den erfahrenen Praktiker von Nutzen sein. In erster Linie 
dazu bestimmt, die durch genaue Rechnung gefundenen Werte zu kon
trollieren, konnen sie in solchen Fallen, in denen es auf keine zu gro13e 
Genauigkeit ankommt, auch unmittelbar Verwendung finden. 

Die Verfasser sind sich del' Luckenhaftigkeit ih;rer lediglich einen Ver
such darstellenden Arbeit bewu13t, sie glauben abel' im Hinblick auf die 
Dringlichkeit des Falles mit ihrer Veroffentlichung nicht weiter zogern 
zu sollen. 

Dresden-Hannover, im Mai 1931. 
A. Herzog. 
E. Wagner. 
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A. Ubungsaufgaben. 
Ubung 1. 

Aufgabe: Eichung eines Okularmikrometers. Der Teil
wert des MaBstabes solI 
a) genau 10 p" 

b) genau 1,5,u betragen. 

Erfordernisse: Mikroskopstativ, Okular mit Mikrometerteilung 
(zweckmiiBig die Stufenteilung nach Met z), Achromatobjektive 8 (A) und 
60 (E) von ZeiB, Objektmikrometer. 

Ausfiihrung: a) Die Teilung eines Objektmikrometers wird mit einem 
Achromatobjektiv 8 (A) und einem Mikrometerokular eingestellt. 
Durch Ein- oder Ausziehen des Tubus wird sodaillbodie im Mikro
meteroku~ar befindliche Teilung so eingestellt, daB 100 Teilstriche mit 
genau l06~Teilstrichen = 1 mm = 1000 p, des Objektmikrometers zu
sammenf~llen. Einem Intervall des Okularmikrometers entsprechen 
demgemiiB 1000 : 100 = 10 p,. In einem bestimmten FaIle muBte der 
'I'nbus bei Benutzung_ eines Achromaten 8 (A) auf 168 mm &usg~Qgen 

Berichtigungen. 
Seite 56, Zeile 12 von unten soll das Wort a b sol ute n wegfallen. 
Seite 108, 109 und no, Tabelle 28, Kopf der 4. Vertikalspalte, soll es 

heiBen: Sub s tan z f est i g k e i t pin kg/qmm (statt: Absolute Substanz· 
festigkeit 1) in kg/qmm). 

Seite 126, Mitte, ist in der Spalte "Metergewicht der Faser in Milligramm" 
bei F2 die Ziffer 2 als FuBnoten-Index und nicht als Exponent zu lesen. 

Tafel XVII, soll die Bezeichnung des rechten Doppelskalentragers lauten: 
Absolute Fadenfestigkeit (Bruchbelastung) Pin g (statt: 
Fadenfestigkeit [BruchbelastungJ P in g) und S p e z if i s c h eGa r n f est i g . 
k e i t pin kg/qmm (statt: Absolute Garnfestigkeit p in kg/qmm). 

Herzog-Wagner, Faserstoff·Praktiknm. 



2 Ubungsaufgaben. 

Eichtafel. 

Mikroskop- Tu-
Okular Objektiv Teilwert Zeichnung 

stativ, bus- jBei Ob- Tell- Qua- deI' I Art jektiven Quadrat-Objektiv- aus- Art und mit wert drat- Ver- Zei-wechsel- zug und Ein-
lle- I K,::::~ in flache teilungdes griiBe- chen-in Num- lage Denier-VOI'- zelCh - fasBung: p. inqp. meters in rung tisch 

richtung mer mm nUTIg Ein- Deniers 
(linear) 

stelJung 
J 

71 )( 

Ubung 2. 
Aufgabe: a) Bestimm ung der VergroBerung einer mit dem 

Zeichenapparat hergestellten Zeichnung. 
b) Einstellung des Instrumentariums, damit die Vergro

Berung der Zeichnung einen runden Wert darstelle. 
c) Anfertigung eines MaBstabes zur unmittelbaren Ab

lesung der wahren GroBe der gezeichneten Objekte. 

Erfordernisse: Mikroskop mit starkerem Objektiv und Okular, 
Objektmikrometer, Zeichenapparat, Zeichenpapier und Pausleinen. 

Ausfiihrung: a) Ohne etwas an der optischen Einrichtung, mit der 
die Zeichnung eines mikroskopischen Praparats bewirkt wnrde, zu andern, 
wird das Praparat mit einem Ohjektmikrometer vertauscht und von 
diesem eine Strecke von z. B. 100v,u sorgfaltig mit feinen Bleistiftstrichen 
auf einem Zeichenblatt begrenzt. Zur Vermeidung von Verzerrungen 
ist das zu zeichnende Intervall des MaBstabs in die Mitte des Gesichts
feldes zu bringen. J?ie Ausmessung der gezeichneten. Strecke mit einem 
gewohnlichen MaBstab ergibt z. B. 48;"3 mm = 48 300,u. Die Ver
groBerung betragt Bonach 48300: 100 = 483. 
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b) Um die Berechnung der wahren GroBe von Strecken oder Flachen 
auf mikroskopischen Zeichnungen zu erleichtern, ist dringend zu emp
fehlen, die VergroBerung auf einen runden Wert einzustellen. Durch 
passend gewahlte Objektive und Okulare und durch Ein- oder Ausziehen 
des Tubus gelingt dies stets auf empirischem Wege. So muBte im vorigen 
FaIle (a) der Tubus des Mikroskops auf 169 mm ausgezogen werden, 
urn eine VergroBerung von genau 500 zu erhalten (100 fh des Objekt
mikrometers entsprechen 50 mm auf der Zeichnung). Die benutzte 
Optik, die VergroBerung und die Tubuslange sind in eine Eichtafel 
einzutragen (vgl. S. 2). 

c) Zur munittelbaren Ablesung der wahren GroBe von Strecken in 
den mit einem Zeichenapparat hergestellten Zeichnungen ist die Her
stellung eines besonderen MaBstabes angezeigt. 1st z. B. die Ver
groBerung 400, so entsprechen 40 mm in der Zeichnung einer wirklichen 
Lange von 40 000: 400 = 100 ft. Der MaBstab wird am besten auf 
Pausleinen ausgefiihrt. Auch vollstandig ausfixierte, unbelichtete pho
tographische Platten sind nach dem Trocknen zur Anfertigung solcher 
MaBstabe sehr geeignet. 

Ubung 3. 
Aufgabe: Eine vorgelegte Gewe bepro be ist makroskopisch 

auf Baumwolle und Flachs zu untersuchen (s. nachfolgende 
ZusammensteIlung). 

I Priifungsverfahren I Baumwolle Flachs 

a ZerreiBen des Ge- RiBenden der Garnfaden RiBenden der Garnfaden 
webes. gleichmaBig lang; stark ungleichmaBig lang; straff, 

gekrauselt, matt. Ge- glanzend. Gerausch beim 
rausch beim ZerreiBen ZerreiBen schrill. 

dump£. 

b Aufdrehen der Einzelfasern stark ge- Einzelfasern straff, nahezu 
Garnfaden. krauselt, wirr durchein- parallel, glanzend. 

anderliegend, matt. 

c Betrachtung des Ge- Garnfaden gleichmaBig Garnfaden ungleichmaBig 
webes gegen das dick. dick (knotig). 
Licht. 

d Anbrennen der Angekohlte Enden pinsel- Angekohlte Enden glatt. 
Garnfaden. artig auseinandergehend. 

e Einlegen desGe- Bleibt undurchsichtig: Wird durchscheinend: 
webes in 01 Auffall. Licht. . . hell. Auffall. Licht .. dunkel. 
(Frankenstein u. Durchf. Licht . dunkel. Durchf. Licht . . . hell. 
Leykauf). 

f Konz. Schwefel- Lost rasch. Lost langsam. 
saure, kalt (Kindt 

und Lehnert). 

1* 
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Priifungsverfahren I Baumwolle Flachs 

g Fuchsinprobe 1 Farblos. Rosa. 
(Bottger). 

h Zyaninprobe 2 Farblos. Blau. 
(A. Herzog). 

i Methylenblauprobe3 Nach langerem Wassern Nach langerem Wassern 
(H. Behrens). hellblau bis farblos. noch deutlich griinlich-

blau. 

k Kupferprobe 4 Farblos. Rotbraun. 
(A. Herzog). 

1 Zyanin - Glyzerin-
probe 5 

Farblos. Verunreinigungen (Ober-
hautfetzen usw.) inten-

(A. Herzog). siv blau. 

Die Proben e) bis 1) werden an appreturfreien Gespinsten odeI' an etwa 1 qcm 
groBen quadratischen Gewebestiickchen ausgefiihrt, deren Randfiiden vorher 
entfernt worden sind. 

Die angefiihrten makroskopischen Priifungsverfahren beruhen einerseits 
auf den physikalischen Verschiedenheiten beider Fasern, andererseits auf den 
charakteristischen Fremdstoffen, die del' Flachsfaser als zellige und chemische 
Verunreinigungen in den meisten Fallen anhangen (Leitelemente, Pektinstoffe). 
Da man es jedoch bei beiden Rohstoffen mit del' gleichen chemischen Grund
substanz, d. h. del' Zellulose, zu tun hat, so versagen begreiflicherweise manche del' 
genannten Proben unter besonderen Umstanden (z. B. bei sehr feinen und ge
bleichten Gespinsten). In solchen zweifelhaften Fallen ist es nul' auf Grund del' 
konstanten und charakteristischen mikroskopischen Formunterschiede 
beider Fasern moglich, einen Irrtum in del' Diagnose auszuschlieBen. (S. Be
stimmungsschliissel. ) 

1 Das Gewebe wird in warme 1 %ige alkoholische FuchsinlOsung eingelegt, 
in Wasser gespiilt, sodaun etwa 3 Min. mit konz. Ammoniak nachbehandelt. 

2 Das Gewebestiick wird einige Minuten in eine lauwarme alkoholische Zyanin
losung eingelegt, in Wasser griindlich gespiilt und schlieBlich mit verdiiunter 
Schwefelsaure behandelt. 

3 Die zu untersuchende Probe wird in warmer Methylenblaulosung gefiirbt, 
dann fortgesetzt in Wasser gespiilt. Dadurch entfarbt sich die Baumwolle fast 
vollkommen, die Flachsfaser nicht. In einem friiheren Stadium zeigt die Baum
wolle ein von del' Farbe del' Leinenfa;ser verschiedenes Blau. Die Probe gewinnt 
an Gegensatz, wenn man sie mit del' Olprobe e) kombiniert. Da jedoch Methylen
blau wie fast alle basischen Farbstoffe auch Oxyzellulose anzeigt, ist dieses 
Priifungsverfahren nicht unbedingt zuverlassig. 

4 Eine entsprechend vorbereitete Gewebeprobe wird etwa 10 Min. in 
10 %ige Kupfervitriollosung eingelegt, behufs Entfernung del' anhaftenden iiber
schiissigen Kupfersalze griindlich in Wasser gespiilt und sodann in eine 10%ige 
LOsung von gelbem Blutlaugensalz gebracht, wobei sich auf del' Flachsfaser kolloi
dales Ferrozyankupfer ausscheidet. 

5 Das Gewebestiick wird mit Zyanin:Glyzerin (s. Reagenzienverzeichnis) 
aufgekocht und sodann in konzentriertes Glyzerin eingelegt. Die Betrachtung 
erfolgt unter del' Lupe. 
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Ubung 4. 
Aufgabe: Ein Gewebe ist hinsichtlich der in ihm ent

haltenen Faserrohstoffe zu prufen. 
Erfordernisse: Die zur qualitativ-mikroskopischen Analyse notigen 

Einrichtungen und Reagenzien. 
Ausfiihrung: Das Gewebe wird in seine Kett- und SchuBfaden zer

legt (bei gemusterten Geweben muB das zu zerlegende Stuck mindestens 
einem "Rapport" entsprechen) und diese gesondert nach den Methoden 
der qualitativ -mikroskopischenAnalyse gepriift (s .Bestimmungsschlussel). 

Beispiel: In der c Kette eines ungefarbten Gewebes mit leinwand
artiger Bindung lagen bandartigflache, stellenweise gedrehte Fa s ern 
vor. Chlorzinkjod farbte rotviolett. An zahlreichen Faserstellen konnte 
bei der polariskopischen Priifung ein plotzlicher Wechsel in der Lage 
der optischen Indexellipse nachgewiesen werden. Zwischen gekreuzten 
Nicols in der Objekttischebene gedreht, zeigtendie meisten Fasern keine 
wesentlicheAnderung in der Helligkeit der auftretendenInterferenzfarben. 

Diese Feststellungen berechtigen zu dem Schlusse, daB Baum
wolle vorliegt. 

Die SchuB fad e n waren stark glanzend und nur schwach gedreht. 
Nach dem Korkschneideverfahren von Viviani-Herzog hergestellte 
Querschnitte zeigten flach biskuitartige Begrenzung. Chlorzinkjod ergab 
Gelbfarbung mit teilweisem ZerflieBen der Fasern. In Azeton loste 
sich die Faser bis auf geringfugige hautige Reste auf. Zwischen ge
kreuzten Nicols war nur ein schwaches Aufleuchten (Grau I) fest
zustellen. 

All dies berechtigt zu dem Schlusse, daB Azetatseide vorliegt. 
Das Gewebe setzt sich demnach in der Kette aus Baumwolle, im 

SchuB aus Azetatseide zusammen. 

Ubung 5. 
Aufgabe: Ein Segelleinen (Flachs) ist auf etwaige Bei

mengungen von Hanf zu untersuchen. 
Erfordernisse: Mikroskop mit Achromatobjektiv 10 und Okular 10 X ; 

schwarzes Glanzpapier, Pinsel, Chloralhydrat, Kupferoxydammoniak. 
Ausfiihrung: Aus dem zur Untersuchung vorliegenden Gewebe 

werden einzelne Kett- und SchuBfaden herausgezogen. Beide Gruppen 
von Faden werden fur sich uber schwarzem Glanzpapier kraftig ge
rieben und der abfallende Staub mit einem reinen Pinsel zusammen
gefegt. Eine kleinE> Menge des Staubes (die groben holzigen Splitter 
werden fur spatere bestatigende Priifungen aufbewahrt) wird zur Her
stellung einiger mikroskopischer Praparate verwendet; sie dienen zur 
Feststellung vorhandener Leitelemente (s. Tafel zur Unterscheidung 
von Flachs und Hanf). Aus jeder Fadengruppe werden sodann etwa 
5 Faserpraparate in Kupferoxydammoniak angefertigt, urn. die fur 
Flachs und Hanf charakteristischen Quellungserscheinungen zu priifen. 
Bei gemengten Gespinsten laBt das Quellungsbild auch eine rohe Schat
zung des Mischungsverhaltnisses beider Fasern zu. 
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Ubung 6. 
Aufgabe: Ein Mischgewe be ist auf etwaige Beimengungen 

von Kunstwolle zu untersuchen. 

Erfordernisse: Die zur qualitativ-mikroskopischen Analyse notigen 
Einrichtungen und Reagenzien (Mikroskop mit Achromatobjektiv 10 
und Okular 10 X, Prapariernadeln, Pinzette, Objekttrager, Glyzerin 
usw.). 

Ausfiihrung: Aus dem zur Untersuchung vorliegenden Gewebe wird 
an verschiedenen Stellen eine Anzahl Kett- und SchuBfaden heraus
gezogen; beiden Gruppen von Faden entnimmt man nunmehr einige 
Fasern, die zur Herstellung einiger mikroskopischer Praparate verwendet 
werden. Zur Unterscheidung von Natur-(= Schur-)wolle und 
Kunstwolle dienen folgende Verdachtsmomente als Anhaltspunkt: 

1. Die meisten Kunstwollsorten weisen versc hiedenfar bige 
W ollhaare auf, ein Beweis, daB die Fasern keinem gemeinschaftlichen 
FarbeprozeB unterworfen waren. Uberfarbungen kommen nicht selten vor. 

2. Das Vorhandensein von WoIlhaaren verschiedener Dicke 
bzw. Feinheit und von Fasern mit ungleichmaBigem Durchmesser 
berechtigt, auf Verarbeitung von Kunstwolle zu schlieBen. In einem Er
zeugnis, das aus alten oder neuen Wollabfallen und aus gebrauchten 
wollenen Lumpen aller Art wiedergewonnen ist, sind naturgemaB Haare 
der verschiedensten Feinheitsklassen vertreten. 

3. Infolge der mechanischen Beanspruchung bei der Bearbeitung der 
Lumpen und Gewebe auf ReiBwolfen, LumpenreiBern u. dgl. sind an 
Kunstwollhaaren meist morphologische Veranderungen wahr
zunehmen, wie z. B. Zerrungen, QuetschsteIlen, Spaltungen im Langs
verlauf der Haare, Verletzungen oder teilweises Fehlen der Schuppen
schicht, Zerfaserungen der Enden, sogenannte "Pinselenden", usw. 
Selbstredend konnen aUch an normalen W ollhaaren als Foige von be
sonderen chemischen und mechanischen Beanspruchungen hin und wie
der Verletzungen beobachtet werden (vgl. Ubung 19), jedoch findet man 
hier meist nur beginnende ortliche Angriffe und ganz selten starke Be
schadigungen und ausgesprochene ZerstOrungsformen. 

4. Die Lange der Haare bietet insofern einen Anhaltspunkt zur 
Erkennung von Kunstwolle, als diese infolge des ReiBprozesses meist ver
hiiltnismaBig gering und dazu recht ungleich ist. 

5. Die Anwesenheit von Fremdfasern, zumal von Baumwolle, ist 
fiir das Vorhandensein von Kunstwolle charakteristisch. Haufig werden 
mit Wollumpen gleichzeitig auch Seiden-, Leinen- und Baumwollab
falle mit verarbeitet. 

Bei Beriicksichtigung aller dieser Kennzeichen laBt sich leicht ein 
Urteil gewinnen, ob Kunstwolle oder Kunstwollbeimischung vorliegt. 
Eine exakte quantitative Bestimmung des Kunstwollgehaltes ist nicht 
moglich, jedoch geniigen fiir die Praxis grobe Schatzungen vollauf. Um 
Kunstwollzusatze von weniger als 10% nachzuweisen, gibt es kein zu
verlassiges Mittel. 1m iibrigen laufen derartige Untersuchungen stets 
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darauf hinaus, festzustellen, ob iiberhaupt Wolle von den Eigenschaften 
der Kunstwolle vorhanden ist oder nicht. Fiir die Beurteilung von W 01-
len gilt somit der gleiche Grundsatz wie bei der technischen Bewertung 
von Baumwolle (vgl. Dbung 16): Hauptausschlaggebend ist immer die 
qualitative Beschaffenheit des Erzeugnisses, nicht die Herkunft. 

Ubung 7. 
Aufgabe: Rasche Beurteilung der Querschnittsform einer 

Ku-nstseide nach dem Viviani-Herzogschen Korkschneide
verfahren. 

Erfordernisse: Kleiner Korkstopfen, feine Hakelnadel (z. B. Nr. 14), 
fester Zwirn, Mikroskop mit Achromat 10 und Okular 10 X, Objekttrager 
mit Glasring, Glyzerin. 

Ausfiihrung: Ein kleiner Korkstopfen wird mit einer feinen Hakel
nadel seiner Lange nach durchbohrt, urn das aus dem Korke hervor
stehende Hakchen ein fester, nicht zu dicker Zwirnfaden gelegt und 
sodann die Nadel mit dem Faden aus dem Korke zuriickgezogen, bis 
sich auBen eine geniigend weite Fadenschlinge gebildet hat. Durch diese 
wird ein Biischel der zu priifenden Kunstseide gelegt und sodann die 
Schlinge mit den Fasern durch Ziehen an den am anderen Ende des Kor
kes vorstehenden Fadenenden durch den Kanal hindurchgezogen, bis sie 
gerade sichtbar werden. Auf einer nicht zu harten Unterlage (z. B. 
Korkplatte oder Holzschliffdeckel) werden von dem Korke diinne Scheib
chen (etwa % mm dick) mit einem scharfen Rasiermesser abgetragen 
und eines derselben in einen Tropfen Glyzerin gelegt, der sich auf einem 
Deckglase befindet. Letzteres wird mit dem Scheibchen nach unten auf 
einen niedrigen Glasring gelegt, der auf einem Objekttrager mit Kanada
balsam aufgekittet ist. Sodann erfolgt die mikroskopische Betrachtung 
des Praparats, die selbst in starker VergroBerung zulassig ist. Fiir ge
farbte Fasern ist dieses Verfahren nicht anwendbar, sofern es nicht ge
lingt, den Farbstoff vorher durch chemische Behandlung zu entfernen. 

Ubung 8. 
Aufgabe: Rasche Beurteilung der Querschnittsform und 

des Titers der Einzelfasern einer Kunstseide nach dem 
Herzogschen Schnellverfahren. 

Erfordernisse: Stabilitk16tzchen, Apparatur nach A. Herzog, Kol
lodium, Glyzerin, Mikroskop mit Achromat 10 und Okular 10 X. 

Ausfiihrung: Ein parallel gelegtes Faserbiindel wird auf einer Glas
unterlage mit 4%igem Kollodium durchfeuchtet und vollstandigtrocknen 
gelassen. Das steife Faserbiindel wird sodann auf einer Glasunterlage 
mit einem Rasiermesser quer durchschnitten und eine der beiden Half
ten mit einem Tropfchen Kollodium so auf ein Stabilit- oder Metall
k16tzchen aufgeklebt, daB die Schnittflache des Faserbiindels mit der 
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Oberseite des StabilitklOtzchens gerade abschneidet. Es wird dies am 
einfachsten dadurch erreicht, daB das anfangs noch etwas bewegliche, 
iiber das K10tzchen hervorragende Biindel gegen die Tischplatte ge
staucht wird. Die Schnittflache wird sodann mit einem Deckglas be
deckt, das auf der Unterseite einen Tropfen Glyzerin oder Paraffinol 
tragt. Die mikroskopische Betrachtung des Praparats erfolgt mit kraf
tiger Seitenbeleuchtung (Apparatur nach A. Herzog). Die Schatzung des 
Titers der Einzelfasern wird durch Vergleich mit analog hergestellten 
Querschnitten von Kunstseiden mit bekanntem Titer vorgenommen. 

Ubnng 9. 
Aufgabe: Ein Kunstseidequerschnitt ist mit Hilfe eines 

feingeteilten Okularnetzmikrometers zu zeichnen und seine 
Querschnittsflache annahernd zu bestimmen. 

Erfordernisse: Mikroskop, Objektiv 60 (ZeiB), Netzmikrometer
okular, Objektmikrometer, Millimeterpapier. 

Ausfiihrung (Beispiel): 1. Eichung der Quadratseite des 
Netzmikrometers. 20 Quadratseiten (entsprechend der Seite des 
groBen Begrenzungsquadrats) wurden durch Verschieben des Tubus mit 
einem Objektmikrometer auf genau 80 ft eingestellt. Die Tubuslange 
betrug hierbei 162 mm. 

Die Seite eines kleinen Quadrats miBt demnach 80: 20 = 4 ft. 
Die Flache" " " " " 4 X 4 = 16 qft. 
2. Zeichnung. Der zu zeichnende Querschnitt wird an Stelle des 

Objektmikrometers unter das Mikroskop gebracht und seine Begrenzung 
auf Millimeterpapier gezeichnet, wobei das Netz im Okular als Anhalts
punkt dient. Die Zeichnung wird zweckmaBig so ausgefiihrt, daB ein 
Quadrat der im Mikroskop sichtbaren Netzteilung 100 qmm auf dem 
Papier entspricht. Die VergroBerung des Schnittes in der Zeichnung 
betragt demnach im vorliegenden Falle 2500 linear oder 6250000 quadra
tisch (10 mm = 10000 ft in der Zeichnung entsprechen 4 ft wahrer GroBe; 
mithin betragt die lineare VergroBerung 10000: 4 = 2500). 

3. Bestimmung der Querschnittsflache. Durch Auszahlen der 
vom Schnitte in der Zeichnung gedeckten Quadrate (je 10(') qmm, ent
sprechend 16 qft in Wirklichkeit) laBt sich die zugehorige Querschnitts
flache annahernd berechnen. So ergab die Auszahlung im vorliegenden 
Falle 39,1 Quadrate, entsprechend 39,1'16 = 625,6 qft. Der zugehOrige 
Titer berechnet sich nach der Formel (s. S. 123): T= 0,0127224' F 
= 0,0127224'626 = 7,96 (abgerundet 8) Deniers. Dieser Wert kann 
auch unmittelbar dem Nomogramm Tafel V entnommen werden. 

Ubnng 10. 
Aufgabe: Die Einzelfasern einer Kunstseide sind in be

zug auf Form, Breite, Feinheit und Volligkeit des Quer
schnitts zu untersuchen. 
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Erfordernisse: Einbettungsrahmen, Mikrotom, Mikroskop mit 
Achrom. 10 u. 90 und Okular 10 X, Zeichenapparat, Planimeter oder 
chemische Waage, Safranin, Paraffin, Kanadabalsam, Uhrglas. 

Ausfiihrung: Die vorliegende Kunstseide wird, faUs sie nicht schon 
von Haus aus kraftig gefarbt sein soUte, mit Safranin auf dem Uhr
glase gefarbt und nach raschem Abspiilen des iiberschiissigen Farb
stoffes getrocknet. Ein nicht zu dickes Faserbiindel wird sodann durch 
die Schlitze eines A. Herz ogschen Einbettungsrahmens gezogen und das 
Innere des Rahmens mit geschmolzenem Paraffin von etwa 60 0 Schmelz
punkt ausgegossen. Gegebenenfalls ist der auf einer Metallunterlage 
ruhende Rahmen vorher maBig anzuwarmen. Nach oberflachlichem Er
starren des Paraffins wird unter der Wasserleitung etwa Y4 Stunde ge
kiihlt. Der innerhalb des Rahmens befindliche Paraffinblock lost sich 
dann leicht von der Unterlage ab und kann mit dem Finger aus dem 
Rahmen herausgedriickt werden. Nach sorgfaltigem Abtrocknen des 
Blockes mit einem Lappen werden die an den Enden des Blockes vor
stehenden Fasern mit einer kleinen Schere abgeschnitten und der Block 
mit Paraffin auf einem StabilitklOtzchen aufgeklebt. Nach Einspannen 
des letzteren in die Praparatklemme eines Mikrotoms werden in iib
licher Weise Querschnitte von etwa 10 p, Dicke hergestellt, wobei man 
zweckmaBig mit quergestelltem Messer arbeitet, um zusammenhangende 
Bandschnitte zu erhalten. Zu diesem Zweck muB der Paraffinblock vor
her quadratisch oder rechteckig beschnitten und so in das Mikrotom 
eingespannt werden, daB je zwei gegeniiberliegende Seiten des Blockes 
zur Schneide des Messers parallel stehen. Einige der so erhaltenen Pa
raffinschnitte werden unmittelbar in einen kleinen Tropfen Kanadabal. 
sam gebracht und mit einem Deckglase bedeckt. Die rot gefarbten 
Einzelfaserschnitte heben sich bei der nachfolgenden mikroskopischen 
Untersuchung gut von dem ungefarbten Paraffin abo Bei etwa 100-
facher VergroBerung sucht man eine Stelle mit tadellos gelungenen 
Schnittenausund betrachtet diese dann mit dem starksten Trocken-, 
objgkl!iv. Unter Verwendung eines A b b es()h~n Zeichenapparates 
werden sodann Zeichnungen in 1500far.her VergroBerung ausgefiibrt 
(s. auch -Ubung 9). Etwa 20 derso1{ezeichneten Schnitte werden nun nach 
einem der bekannten Verfahren (Planimetrieren oder Ausschneiden und 
Wagen der Schnitte) ihren Flachen nach ausgemessen und aus den er
haltenen Einzelwerten das arithmetische Mittel und das Untermittel 
berechnet. Die dem Einzelfaserschnitt zukommende wirkliche Flache 
in q .u wird nach den Anga ben der Zahlentafel auf S .123 berechnet (bei 1500-
facher VergroBerung betragt der Faktor, mit dem die in qmm ausgemes
sene Flache der Querschnittszeichnung multipliziert werden muB, 0,4444). 
Jeder Faserquerschnitt wird dann noch durch Auflegen eines unmittel
bar ft anzeigenden MaBsta bes (s. -Ubung 2c ) an seiner breitesten Stelle a usge
messen und auch hier das arithmetische und das Untermittel berechnet. 
Die Feinheit der Einzelfaser in Deniers und die Volligkeit des Querschnitts 
inProzent berechnen sich nach den auf S . .123 angegebenenFormeln. Sie 
konnen auch unmittelbar den N omogrammen V u. VII entnommen werden. 
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Beispiel: In einem bestimmten FaIle lieferte die Untersuchung einer 
Nitratseide folgendes Ergebnis: 

Breite der Einzelfaser in fh: 
Mittel ............. 25,2 
Maximum ........... 35,9 
Minimum . . . . . . . . . . . . 13,4 

UngleichmaBigkeit der Breite in Prozent 19,0 

Querschnittsflache der Einzelfaser in qfh: 
Mittel .............. 298 
Maximum ............ 622 
Minimum . . . . . . . . . . . . . 132 

UngleichmaBigkeit der Querschnittsflache in Prozent 29,5 

Titer der Einzelfaser in Deniers: 
Mittel ......... 3,8 
Maximum ....... 7,9 
Minimum ........ 1,7 

Volligkeit des Querschnitts in Prozent 59,9 

Querschnittsform: unregelmiiBig, haufig n i ere n formig. 

nbung 11. 
Aufgabe: Es ist die Zahl der in einem Kunstseidefaden 

vorhandenen Einzelfasern zu bestimmen. 

Erfordernisse: Lupe, Prapariernadel, dunkler Samt, Mikroskop mit 
einem schwachen Achromatobjektiv, Okular 10 X, gegebenenfalls auch 
die beim "Gelatineverfahren" (Ubung 20 b) beschrie benen Einrichtungen. 

Ausfiihrung: Besteht der Faden aus nicht zu zahlreichen Einzel
fasern (etwa 10-20), so ergibt schon die Auszahlung unter der Lupe ein 
vollig befriedigendes Ergebnis. Auch unter dem schwach vergroBernden 
Mikroskop laBt sich die Auszahlung bequem bewirken. Beim Eintauchen 
des Fadens in einen auf einem Objekttrager befindlichen Wassertropfen 
weichen die Einzelfaserchen geniigend weit auseinander, so daB man sie 
unter dem Mikroskop bequem zahlen kann. Bei der Auszahlung sind 
mindestens 10, weit auseinander liegende Fadenstellen zu beriicksich
tigen. 

Sind zahlreiche Einzelfaserchen (80 und dariiber) im Faden vorhan
den, so empfiehlt sich die Anwendung des Gelatinezahlverfahrens nach 
A. Herzog (s. Ubung 20 b). 

Ubung 12. 
Aufgabe: Es ist die "quadratische" Quellung einer Kunst

seide zu ermitteln. 

Erfordernisse: s. Ubung 10. 

Ausfiihrung: Zwei im Schnittbande (Ubung 10) unmittelbar auf
einanderfolgende Paraffinquerschnitte werden vorsichtig getrennt und 
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auf je einen Objekttrager mit EiweiBglyzerin (frisch zu bereiten) auf
geklebt. Nach vo1liger Trocknung wird das vorhandene Paraffin mit 
Xylol aUs den Schnitten herausgelost. 1st alles Xylol verdampft, so 
gibt man auf das eine Praparat Wasser, auf das andere Kanadabalsam 
und bedeckt mit einem Deckglase. Unter dem Mikroskop sucht man 
bei etwa 100facher VergroBerung tadellose Einzelfaserschnitte aus, die 
in beiden Praparaten vorhanden sein miissen und markiert sie, falls 
ihre auBere Begrenzung nicht charakteristisch genug sein sollte, nach dem 
von A. Herzog a. a. O. angegebenen einfachen Verfahren. Beim Suchen 
passender Schnitte leistet ein Vergleichsmikroskop sehr gute Dienste. 
Die so ausgewahlten, in Wasser und in Kanadabalsam liegenden korre
spondierenden Schnitte werden sodann in starker VergroBerung ge
zeichnet und ihren Flachen nach sorgfaltig ausgemessen (vgl. Ubung 10). 
Die Zunahme der Flache des in Wasser liegenden Schnittes wird in Pro
zenten der Flache des in Kanadabalsam eingebetteten Schnittes ausge
driickt (quadratische Quellung). Um einen brauchbaren Durchschnitt 
zu erhalten, sind mindestens 10 Fasern in der angegebenen Weise aus
zumessen. 

Ubung 13. 
Aufgabe: Es ist die Lichtbrechung (Hauptbrechungsex

ponenten) von Azetatseide, feinfadiger Kupferseide und 
echter Seide annahernd zu b estimmen. 

Erfordernisse: Mikroskop mit Polarisator, Objektiv Achr. 30, Oku
lar 7 X, Flachsfasern mit Kongorot gefarbt (Kanadabalsampraparat), 
Rizinusol, Monochlorbenzol, Nelkenol, Nitrobenzol und Anilin. 

Ausfiihrung: Nach Einschaltung des Nicols wird dessen Polari
sationsebene mit Hilfe des gefarbten Flachspraparates bestimmt (eine 
kraftig gefarbte Faser wird so lange in der Objekttischebene gedreht, 
bis sie das Minimum an Farbung zeigt; in diesem Falle steht die Langs
richtung der Faser parallel zur Polarisationsebene des Nicols). Von den 
zu priifenden ungefarbten Fasern wird je ein Praparat in den oben 
angegebenen Fliissigkeiten hergestellt und mikroskopisch gepriift. Hier
bei ist je eine Faser parallel und senkrecht zur Polarisationsebene' ein
zustellen und darauf ihre Sichtbarkeit zu untersuchen. 1st die Faser 
nahezu unsichtbar, so stimmt sie in ihrer Lichtbrechung mit der des 
Einbettungsmittels iiberein. Genauere Bestimmungen der Haupt
brechungsexponenten erfordern monochromatisches Licht und 1mmer
sionsfliissigkeiten mit sorgfaltig abgestuften Brechungsexponenten; 
letztere sind vorher bei 18-20° mit einem Refraktometer genau zu er
mitteln. Die mikroskopische Einstellung auf das Verschwinden der 
Faser erfolgt am einfachsten in der folgenden Weise: Arbeitet man mit 
engbegrenzten zentralen Beleuchtungskegeln, so verschiebt sich beim 
Heben und Senken des Tubus je ein heller Streifen parallel zum Faser
rande. Die Faser ist dann starker lichtbrechend als die Einbettungs
fliissigkeit, wennsich die hellen Streifen beim Heben des Tubus nach der 
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Fasermitte, beim Senken nach der Fliissigkeit hin verschieben; das urn
gekehrte Verhalten wird bei schwacherer Lichtbrechung der Faser be
obachtet. 

Verhalten der iiber einem Nicol (Polarisator) 
liegenden Faser nach vorheriger Einbettung in 

Mono-
Rizinuso1 chlor- Nelkenol 

benzol 

nn=1.48 nn=1,52 nn=1,53 

a:> II I fast I deutlich deutlich :s unsicht-
a:> (1,470) bar sichtbar sichtbar 
'" '" 16 '0 .., 

<> a:> 
5) ..1 Z N dgl. dgl. dgl. «j '" (1,476) cil '" --- ~ ~ 

a:>~ 
.... 

" a:> deutlich fast 
'" unsicht- dgl. ·~·S '"0 (1,520) g sichtbar '"0", 00 ,..0 bar 

'cil .... :;:: '" -a:> p 00 

.S'P.. ~ ..1 :;:: deutlich .S dgl. dgl. ~~ .S (1,552) ~ sichtbar .... cil 
--- '" .:?;l 

00 
~ fast :;:: 1/ :E ,oj 

~ dgl. dgl. unsicht-H (1,538) 
'" bar rt1 .... 

'" 
p 

+> ..1 N 
..« dgl. dgl. deutlich 

<> (1,595) 
r;iI sichtbar 

I 

Ubung 14. 
Aufgabe: An Hand des nachfolgenden 

schliissels ist eine vorgelegte Baumwolle 
untersuchen. 

I 
Nitro- Anilin benzol 

nn=1,55 nn=1,59 

deutlich deutlich 
sichtbar sichtbar 

dgl. dgl. 

dgl. dgl. 

fast 
unsicht- dgl. 

bar 

deutlich dgl. sichtbar 

fast 
dgl. \ unsicht-

bar 

Bestimm ungs
auf "Mako" zu 

1 a) Mit Kalilauge-Ammoniak behandelt, zeigt ein groBer Teil der Fasern betracht
liche Mengen gelbbraun gefarbter Inhaltsbestandteile (mikroskopisch zu 
priifen: Abbesches Farbenbild, ZeiB-Achromat 20) .... . . siehe 2 

b) Nur einzelne Fasern sind gefarbt (in der Regel nur die Basalteile der Haare) 
siehe 3 

2 a) Die unbeschadigten Fasern messen etwa 37 mm in der Lange und 25 p, in 
der Breite. GroBe GleichmaBigkeit in der Haarbreite. In Kalilaugeammo
niak zeigen fast aile reifen Haare typische Merzerisationsformen (Walzen
gestalt). Voriibergehendes Kochen mit verdiinnter Salpetersaure andert 
die Farbung der Haare von braunlich in rein gelbstichiges Creme 

Mako baumwolle 

b) Fasern von erheblich kiirzerer Lange als bei 2 a, dabei breiter und ungleich
maBiger. In Kalilaugeammoniak zeigt nur ein Teil der reifen Haare Walzen
gestalt .... Andere Baumwollen von naturbrauner Farbung. 
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3 UngleichmaBig grobe Fasern von geringerer Lange als bei 2 a, Merzeri
sationseffekt auch bei den reifen Haaren nur gering ..... 

Andere Baumwollen, kiinstlich gefarbt oder stark gedampft 

a) Verdiinnte Salzsaure und gelbes Blutlaugensalz geben eine deutliche Eisen-
reaktion (Blaufarbung) Eisenchamoisfarbung 

b) Keine Eisenreaktion . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . siehe 4 

4 a) Beim Kochen mit Zinnchloriir und Salzsaure S chwefelwasserstoffentwicklung 
(Schwarzung von Bleiazetatpapier) Schwefelfarbstoffe 

b) Keine Schwefelwasserstoffentwicklung . . . . . . . . . . . . siehe 5 

5 a) Konzentrierte Schwefelsaure bewirkt mehr oder weniger bunte Farbungen 
der Faser (auf einer weiBen Porzellanplatte zu priifen). . . . . . . . . 
direktziehende Farbstoffe (Benzidin-, Diamin-, Dianil- u. a. Farbstoffe) 

b) Nicht so ......•.•........ . . . . . . . . siehe 6 

6 Voriibergehendes Kochen mit verdiinnter Salpetersaure andert die Farbe 
der Fasern in ziemlich satte ChamoistCine. . . . . . . . . . . . . . . 

Gedampfte Baumwollen verschiedener Herkunft 

Ubung 15. 
Aufgabe: Ein ungleichmaBig gefarbtes Baumwollgewebe 

ist auf das etwaige Vorhandensein von toten Haaren zu 
untersuchen. 

Erfordernisse: Polarisationsmikroskop mit Gipsplattchen Rot lund 
Glimmerplattchen 1/8 A., Achromatobjektiv 10, Okular 10 X, Chlor
zinkjod, Kupferoxydammoniak. 

Ausfiihrung: Bei der mikroskopischen Untersuchung sind die fol
genden Kennzeichen fUr tote Baumwolle zu beachten: 

1. Wenn in groBerer Menge in einem Gespinst vorhanden, Knotchen 
bildend. 

2. Zellwand auBerordentlich dunn (0,5-0,6 tt), daher die metrische 
Nummer des Einzelhaares sehr hoch (nach A. Herzog: 26700). 

3. Die Haarbreite ist in der Regel groBer als bei der guten Baum
wolle. 

4. Faltelungen des Haares sind haufig vorhanden, dagegen fehlen 
Drehstellen. 

5. Schragstreifungen der Zellwand sind oft nachzuweisen. Infolge 
der abnorm dunnen Wand schimmert die Streifung der unteren Wand
halfte durch die obere hindurch, so daB beide Streifensysteme gleich
zeitig im Mikroskop wahrgenommen werden konnen (gekreuzt). 

6. Chlorzinkjod farbt schwach rotviolett. 
7. Protoplasmatische Reste im Innern des Haares fehlen fast voll

standig. 
8. Kupferoxydammoniak lOst; blasige Auftreibungen der Zellwand 

sind hierbei nicht wahrzunehmen. 
9. Zwischen gekreuzten Nicols nur schwach aufleuchtend (Dunkel

grau I), daher zweckmaBig ein Gipsplattchen Rot I unter 45° ein
schalten. 
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10. Zwischen gekreuzten Nicols und einem Glimmerplattchen l/sA 
(45 0) wird der Gangunterschied der Faser in der Subtraktionsstellung 
vollstandig kompensiert, so daB die Faser in dieser Lage schwarz auf 
hellgrauem Untergrund erscheint. In der Additionslage ist die Faser 
leuchtend weiB. 

11. Beim Drehen um 360 0 wird die zwischen gekreuzten Nicols 
eingestellte Faser viermal hell und viermal dunkel. 

Ubung 16. 
Aufgabe: Die Qualitat der Einzelhaare in einem Baum

wollgespinst ist zahlenmaBig zu bewerten. 

Erfordernisse: Kleine scharfe Schere, Wageglaschen mit Glas
kiigelchen, Chloralhydratlosung (5 g Chloralhydrat in 2 ccm Wasser), 
Mikroskopstativ, ZeiBobjektiv 8 (A), Okular mit Netzteilung oder ge
wohnliches Okular, aber dafiir Objekttrager mit Linienteilung (wie zur 
Ausfiihrung der Gelatinezahlmethode). 

Ausfiihrung: Da bei der Bewertung der Baumwolle nicht die Her
kunft, sonderu die qualitative Beschaffenheit der Haare im 
Hinblick auf die verschiedenartige Ausbildung und Machtigkeit der 
Zellwand die ausschlaggebende Rolle spielt, erstreckt sich die Unter
suchung auf eine Trennung der Haare in folgende Gruppen: 

1. Vollausgereifte Haare; 
2. hal breife Haare mit unvollstandig ausgebildeten Verdickungs

schichten; 
3. unreife Haare mit auffallend diinnen Wandungen; 
4. tote, d. h. vorzeitig abgestorbene, pathologisch veranderte 

Haare und 
5. anormal gestaltete Haare (ungleichmaBig verdickt, ausgebaucht, 

verastelt usw.). 
Wasdiegenauere Charakteristik und die besonderen Unterschiede der 

genannten Gruppen anlangt, so sei auf die Zusammenstellung auf S. 98 
verwiesen. 

Bei -der Untersuchung wird am besten so vorgegangen, daB man an 
etwa 25-50 Stellen von dem zu priifenden Gespinst mit einer kleinen 
sehr scharfen Schere Fadenabschnitte von ungefahr 1 mm Lange her
stellt und diese in ein mit einigen ccm Chloralhydrat16sung beschicktes 
Wageglaschen fallen laBt, sodann kraftig durchschiittelt und nunmehr 
einige mikroskopische Praparate mit den gut verteilten Faserstiickchen 
anfertigt. Auch konnen die Faseru auf einen groBen, in Streifen ge
teilten Objekttrager gebracht werden. Bei der nun folgenden syste
matischen Auszahlung wird eine Sonderung del' Haare nach den ge
kennzeichneten Gruppen vorgenommen, wobei insgesamt 200-300 Faser
stiicke beriicksichtigt werden sollen. Das Zahlergebnis bedarf noch einer 
Korrektur, da in del' Regel die Angabe del' Gewichtsprozente erwiinscht 
ist. Die Hilfswerte fiir diese Umrechnung sind auf S. 99 zusammen
gestellt. Bei del' Zahlarbeit ist es nicht immer moglich, die tote Baum-
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wolle von der unreifen Faser scharf zu trennen, was jedoch praktisch 
belanglos ist, da beide als gleich minderwertig anzusprechen sind. Man 
faI3t aus diesem Grunde zweckmiWig beide Gruppen zu einer zusammen, 
wodurch sich das Verhaltnis der Querschnittsflache und des Faser
gewichtes gegenuber dem vollreifen Haar wie 1: 4,6 und gegenuber 
der halbreifen Faser wie 1: 3,2 ergibt. Die absoluten Schwankungen 
innerhalb der einzelnen Gruppen bleiben unberucksichtigt; fur die 
Praxis genugen die genannten Naherungswerte vollkommen. Die 
5. Gruppe (anormal gestaltete Haare) wird bei der Berechnung der 
Gewichtsprozente aus praktischen Griinden auBer Betracht gelassen. 

Beispiel: In einem bestimmten FaIle lieferte die Untersuchung eines 
Baumwollgespinstes hinsichtlich der Bewertung der Einzelhaare fol. 
gendes Ergebnis: 

f~ Z.hI.",.bn;, Gewichts berechnung 
Entwicklungszustand Aus- lin Prozent ( Gewichtseinheit Gewichts-

des Haares gezahlte ailer beliebig) prozent 
Haare Haare 

1. vollreif 165 I 66,0 165·4,6 = 759,0 77,4 
2. halbreif 62 

I 
24,8 62 . 3,2 = 198,4 20,2 

3. unreif und tot 23 9,2 23·1,0 = 23,0 2,4 

Summe 250 I 100,0 I 980,4 I 100,0 

Ubung 17. 
Aufgabe: Die Merzerisierfahigkeit eines vorgelegten Roh

baumwollmusters ist zahlenmaBig zu beurteilen: 

Erfordernisse: Wie bei Ubung 16, jedoch an Stelle von Chloral
hydrat16sung Natron- oder Kalilauge von hoher KODzentration. 

Ausfiihrung: Die Beurteilung der Tauglichkeit einer Rohbaumwoll. 
sorte oder eines Baumwollgespinstes zum Merzerisieren wird in der 
gleichen Weise vorgenommen wie die Bewertung einer Probe hinsichtlich 
des Entwicklungszustandes der Einzelhaare. Nur werden hier im Gegen
satz zu Ubung 16 die kurzen Fadenabschnitte oder Haarbuschelstuckchen 
(bei Rohbaumwolle) nicht in Chloralhydrat16sung, sondern in kalte 
Natron- oder Kalilauge von hoher Konzentration eingetragen. Bei der 
darauffolgenden Auszahlung einiger mikroskopiscLer Praparate wird 
eine Sonderung der Fasern in folgende zwei Gruppen vorgenommen: 

1. Vollstandig walzenformige und gleichmaBig gequollene Haare und 
2. unvollstandig walzenformige oder ausgesprochen bandartige Haare. 

ErfahrungsgemaI3 ist eine wenig befriedigende Glanzwirkung fast aus
schlieBlich auf das Vorhandensein von unvollstandig ausgereiften oder 
aus anderen Grunden nicht merzerisierfahigen Haaren zuruckzufiihren; 
es kalID daher fur praktische FaIle die Merzerisierfahigkeit mit Ruck
sicht auf die GIanzwirkung zweckmiWig nach folgender Norm beurteilt 
werden: 
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Merzerisierfahigkeit 

(GlanzwirklIDg nach dem Merzeri
sieren) 

Von 100 rohen Fasern sind 
nach dem Merzerisieren 

sehr gut .......... . 
befriedigend . . . . . . . . . 
schlecht .......... . 

walzenformig an
geschwollen und 
gleichmaBig ge-

quollen 

iiber 90 
80-90 

lIDter 80 

I unvollstandig 
walzenformig oder 

I ausgesprochen 
bandartig 

lIDter 10 
10-20 
iiber 20 

Beispiel: In einem bestimmten, der Praxis entnommenen Fall waren 
von 235 rohen, in der beschriebenen Weise gepriiften Fasern 200 Haare 
vollstandig walzenformig und ausgesprochen gequollen. Auf 100 rohe 
Fasern kommen demnach: 

x 
200·100 

235 
86 merzerisierte Fa,sern. 

Die Merzerisierfahigkeit der untersuchten Probe ist nach obiger 
Norm als "befriedigend" anzusprechen. 

Ubung 18. 
Autgabe: Zwei gleichartige, aber in der Glanzwirkung 

auffallend unterschiedliche Baumwollgewebe sind auf den 
Merzerisationsgrad zu untersuchen. 

Edordernisse: Wie bei trbung 16. 

Austiihrung: Die Untersuchung des Merzerisationsgrades mer
zerisierter Baumwollproben erfolgt nach den gleichen Grundsatzen wie 
die Beurteilung der Merzerisierfahigkeit roher Baumwollhaare, nur 
mit dem Unterschiede, daB die vorgelegten Muster nicht erst mit Kali
oder Natronlauge behandelt werden mussen. Den zu priifenden Ge
weben entnimmt man sowohl in der Kett- wie in der SchuBrichtung eine 
groBere Anzahl Fasern und trennt diese bei der darauffolgenden Aus
zahlung einiger mikroskopischer Praparate in die beiden aus trbung 17 
bereits bekannten Gruppen: 

1. Vollstandig walzenformige, gleichmaBig gequollene Haare; 
2. unvollstandig walzenformige oder ausgesprochen bandartige 

Fasern. 
Die systematische Auszahlung wird bei Verwendung eines groBen in 

Felder geteilten Objekttragers ganz wesentlich erleichtert. Das erhaltene 
Zahlergebnis berechnet man schlieBlich in Prozenten der zur Prufung 
gelangten Gesamtfaseranzahl. 

Beispiel: In einem der Praxis entnommenen Fall sollte auf Verlangen 
festgestellt werden, aus welchen Griinden zwei Partien der gleichen 
Baumwollware hinsichtlich der Glanzwirkung verschieden ausgefallen 
waren. Zur Untersuchung gelangte ein Muster a mit besonders schonem 
Glanz und ein Muster b mit auffallend mattem Aussehen. Die in der 
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beschriebenen Weise vorgenommene mikroskopische Prufung des Mer
zerisationsgrades ergab die auf nachfolgendem Auszahlblatt verzeich
neten Ergebnisse: 

Zahl
reihe 

2 
4 
6 
8 

10 
11 
12 
14 
16 
18 
20 

Summe 
Anzahl 

in % 

Probe a I Probe b 
Von den ausgezahlten Haaren ent

fallen auf: 
Gruppe 1 I Gruppe 21 Gruppe 1 I Gruppe 2 

11 
33 
19 
17 
49 
32 
53 
90 
77 
50 
57 

488 

90,6 

I ~ I 
1 
1 
5 
2 
5 

11 
10 
6 
6 

51 

9,4 

5 4 
24 6 
16 4 
20 2 
13 3 
26 10 
25 8 

4 I 2 17 4 
45 I 12 
18 3 

~58 

78,6 I 21,4 

Die unbefriedigende Glanzwirkung der Probe b ist demnach aus
schlieBlich auf das Vorhandensein von unvollstandig ausgereiften oder 
aus anderen Grunden nicht merzerisierten Haaren zuruckzufiihren. 
Liegt beiden Proben gleiches Ausgangsmaterial zugrunde, so ist der 
schlechte Ausfall der Ware b in fabrikatorischen Ursachen (z. B. un
vorschriftsmaBige Temperatur oder falsche Konzentration der Natron
lauge) zu suchen, die ein walzenformiges Anschwellen der an und fUr 
sich zum Merzerisieren tauglichen Haare verhindert haben. 

tJbung 19. 
Aufgabe: Ein W ollgewe be ist a) mikroskopisch und b) mi

krochemisch auf Beschadigungen zu prufen. 
Erfordernisse: Mikroskop mit verschiedenstarken Objektiven und 

Okular 10 X, Pinzette, Prapariernadeln, Objektrager usw., einige Vhr
glaser oder kleine Napfchen, Diazobenzolsulfosaure (Bereitung vgl. 
Reagenzienverzeichnis) . 

Ausfiihrung: a) Dem zu untersuchenden Material werden sowohl in 
der Kett- wie in der SchuBrichtung getrennt einige Einzelhaare vor.
sichtig entnommen und hiervon eine Amahl Praparate hergestellt. An 
sic h t b a ren morphologischen Veranderungen kann man unter dem 
Mikroskop je nach dem Grade der Beschadigung folgende typische 
Merkmale und ZerstOrungsformen beobachten: 

Stadium 1: Neben glatten Schnittenden Vorhandensein von RiB
enden, Schuppenschicht noch vollig intakt. 

Stadium 2: Tiefere Einkerbungen an den Enden; Schuppen am Faser
ende fehIen; beginnende Zerfaserung der Haarenden, wodurch die ver-

Herzog-Wagner, Faserstoff-PraktikuID. 2 
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letzten Fibrillen herausfallen und freie spitze Enden der Spindelzellen 
sieht bar werden: typisehe "Pinselenden". 

Stadium 3: RiBbildung bis vollige Aufsplitterung im Langsverlauf 
der Haare. Verschiedene Stadien der Zerst6rung: Schuppen fehlen ofter, 
Bruehstellen dureh Knickungen, Stauehungen, starke Quetschstellen, 
total zersplitterte Haarenden, einzelne losgeloste und vollstandig isolierte 
Spindelzellen. 

Bei noeh schwereren Sehadigungen ist die vollige Zermiirbung zu einem 
feinen Pulver bereits mit unbewaffnetem Auge feststellbar, wenn man 
einige Haare auf einen Objekttrager in einen Tropfen dest. Wasser 
bringt. Es triibt sieh dann beim Verteilen oder Zerzupfen der Haare 
das Wasser milehig-weiB, was im wesentliehen von Sehuppenbruch
stiieken und gelegentlieh vorhandenen Spindelzellen der Rindenschieht 
herriihrt. 

b) Die ehemische Priifung gestattet aueh die in noeh nicht sicht
bare Erseheinung getretenen, meist chemisehen Sehadigungen zu er
kennen. FUr die Praxis erweisen sieh die zahlreiehen m a kr 0 e hem i s chen 
Methoden, die fast aIle auf dem Nachweis von in L6sung gegangenen 
Abbauprodukten des WolleiweiBes beruhen, aus hier nieht naher zu 
erorternden Griinden als wenig geeignet. Von den mikroehemischen 
Methoden hat sieh die untel' mikroskopiseher Kontrolle an den Einzel
haaren durehzufiihrende Diazoreaktion naeh Pauly am besten be
wahrt, die als einzigen Ubelstand die ungemein rasche Zersetzliehkeit 
der Diazobenzolsulfosaurelosung aufweist. Das Reagens ist daher stets 
frisch zu verwenden. 

Die Priifungsmethode selbst gestaltet sieh folgendermaBen: Man 
iibergieBt in kleinen Napfehen einige aufgedrehte Garnenden oder 
besser einige dem zu untersuehenden Material vorsiehtig entnommene, 
isolierte Einzelhaare mit dem Reagens, laBt dieses etwa 10-15 Minuten 
einwirken und iibertragt nun die Fasern auf einen von Fett gut ge
sauberten und chemiseh reinen Objekttrager in wenig dest. Wasser. 
Die Durehmusterung der Haare erfolgt unter dem Mikroskop bei 
40-50 faeher VergroBerung; bei Unklarheiten hilft man sieh dureh 
Einschalten des naehst starkeren Objektivs und vergewissert sich iiber 
die betreffende Stelle bei etwa 100-150 facher VergroBerung. Da das 
Reagens nur auf die Rindensehicht der Fasern einwirkt (Rotfarbung), 
nieht aber auf die Epidermis (Sehuppensehieht) und durch sie hindureh, 
so kann die Reaktion nur an solehen Haarstellen positiv wirken, wo die 
Kittung der Epidermissehuppen aus mechanisehen oder ehemisehen 
Grunden geloekert ist. Da bei dieser Fasersehadigungsreaktion, voraus
gesetzt, daB man mit der geniigenden Vorsieht zu Werke geht, je naeh 
Starke der lokalen Verletzung die Ausdehnung der gefarbten Stellen 
und auch die Farbtiefen versehieden sind, ist es moglieh, dureh ge
eignete Absehatzung die Ergebnisse der Priifung zahlenmaBig faBbar 
und bis zu einem gewissen Grade aueh quantitativ verwertbar zu machen. 
Unterseheidet man 5 Gruppen von Sehadigungen, so bezeichnet: 

Gruppe 1. Vollig intakte, ganz ungefarbte Einzelhaare, die nur an 
den Endquersehnitten eine rote Ringzone aufweisen. 
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Gruppe 2: Nahezu intakte Haare, die nur an den Haarenden ein 
kurzes Stuck eine meist hellrote Farbung erkennen lassen. 

Gruppe 3: Sonst intakte Einzelhaare, die in ihrer Lange ein oder 
mehrere lokale Schadigungen besitzen. 

Gruppe 4: Haare, welche zu einem Viertel bis zur Halfte ihrer 
Gesamtlange schwer geschadigt, stark rot gefarbt erscheinen. 

Gruppe 5: Vollkommen geschadigte, uber die Halfte bis total ein· 
heitlich intensiv rot gefarbte Einzelhaare. 

Um die relative Ausdehnung der geroteten Stellen in bezug auf die 
Gesamtlange der Haare einwandfrei zu schatzen, wird man des ofteren 
gezwungen sein, den Objekttrager mit den zu priifenden Fasern wieder· 
holt hin und her zu schieben. 

Beispiel: Bei der Prtifung eines stark gewalkten Wollfilzes auf Be. 
schadigungen wurden den Kett· und SchuBfaden je 100 Fasern ent· 
nommen, in der beschriebenen Weise untersucht und den einzelnen 
5 Gruppen zugeteilt. Die nachstehenden Ergebnisse kennzeichnen deut· 
lich den Erhaltungszustand der Wolle a) vor Ingebrauchnahme und 
b) nach AuBerdienststellung dieses Filzes. 

Faserzahl in Prozent 

Einzelklassen Zwei Gruppen 

I 1 I 2 3 4 I 5 1-3 I 4u.5 

Kettfaden . a) 19 36 30 13 2 85 15 
b) 11 14 43 19 13 68 32 

SchuBfaden a) 15 39 33 10 3 87 13 
b) 2 12 45 17 24 59 41 

Aus dieser Tabelle geht hervor, daB sich nach Gebrauch des Filzes die 
prozentualen Werte bedeutend verschoben haben. Sowohl fur die Kett· 
wie die SchuBfaden fallen im neuen Zustande die Maxima in die Gruppe 2, 
nach Gebrauch jedoch in die Klasse 3. Die Summen der Gruppen 4 und 5 
haben sich auBerordentlich erhoht, Was auf ganz besondere Schadigungen 
schlieBen laBt. Bemerkenswert ist ferner, daB der Erhaltungszustand 
der Wolle in dem noch ungebrauchten Filz bereits sehr zu wiinschen 
ubrig laBt; es liegt daher die Vermutung nahe, daB der Filz bereits 
wahrend der Herstellung, vielleicht durch einen unsachgemaB geleiteten 
WalkprozeB (Alkalieinwirkung), geschadigt wurde. Bemerkt sei schlieB· 
lich, daB sich die mikroskopische Untersuchung der Einzelhaare auf 
grobere Beschadigungen hin und die Ergebnisse der Diazoprobe meist 
gut erganzen; im vorliegenden Fall konnten an zahlreichen Haaren 
des ge brauchten Filzes Aufsplitterungen und Knicke, sowie auf· 
fallend viele kurze, pinselformige Haarenden beobachtet werden. 

Ubnng 20. 
Aufgabe: Ein Mischgespinst aus Schafwolle und Baum· 

wolle (Vigognegarn) ist quantitativa) auf chemischem 
Wege und b) mit Hilfe des Mikroskopes in seine Kompo
nenten zu zerlegen. 

2* 
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Erfordernisse: a) Chemische Waage, Wageglaschen, Trockenschrank, 
Becherglas, Glasfilter, 10%ige Natronlauge, Glasstab. 

b) Mikroskopstativ, ZeiBobjektiv 8 (A) in Verbindlmg mit einem 
Okular mit besonders erweitertem Gesichtsfeld, kleiner Erlenmeyer
kolben oder besonderes Wageglaschen mit kreisformiger Rinne am 
RaIse, aufgeschliffener Kappe und mit einem als Stab ausgezogenen 
Glasstopfen, kleine scharfe Schere, Glasktigelchen, 10%ige Gelatine
losung, groBer mit Linien versehener Objekttrager, evtl. einfacher, be
weglicher Objekttisch aus Glas nach A. Herzog. 

Ausfiihrung: a) Von der zu untersuchenden Vigogneprobe wird zu
nachst das Trockengewicht ermittelt; sodann tibergieBt man das ge
trocknete und etwas aufgelockerte Fasermaterial in einem Becher
glase mit lO%iger Natronlauge, bringt hernach die Fltissigkeit tiber 
einer kleinen Flamme langsam (in etwa 20 Minuten) zum Kochen 
und erhalt dieselbe wahrend weiterer 20-30 Minuten im gelinden 
Sieden, wobei die verdampfende Fltissigkeit durch Hinzugabe von 
dest. Wasser ersetzt wird. In dieser Zeit wird die Wolle vollstandig 
aufgelost. Durch Filtration erhalt man die zurtickbleibende Baum
wolle. die sorgfaltig auszuwaschen und schlieBlich im Trockenschr&nk 
bis zur Gewichtskonstanz zu trocknen ist. Da bei der Behandlung 
mit Naironlauge auch die in der Vigogne enthaltene Baumwolle 
etwas angegriffen wird, bedarf der erhaltene Rtickstand noch einer 
Korrektur. Wenn auch ohne genaue Gtiltigkeit ffu aIle FaIle der Praxis 
kann der mit in Losung gehende Baumwollanteil in Mittel zu 3,5% 
angenommen werden. Neben diesem Abkochverlust ist zuletzt noch der 
natfuliche d. h. handelstibliche Feuchtigkeitsgehalt der beiden Faser
komponenten zu berticksichtigen, der, wie aus der Tabelle auf S.107 
hervorgeht, fiir Baumwolle 8,5% und fiir Wolle 17,0% betragt. :Man 
erhalt die normalfeuchten Faseranteile durch Zuschlag der Reprise auf 
das absolute Trockengewicht. Aus der Summe beider Zahlen wird 
schlieBlich die gesuchte prozentuale Zusammensetzung errechnet. 

b) Die quantitativ-mikroskopischeAnalysevon Fasergemengen besteht 
in einer systematischen Bestimmung deR zahlenmaBigen Mischungs
verhaltnisses der in einem Gespinst befindlichen verschiedfmen Faser
sorten, und nachheriger Berechnung, des gesuchten Gewiehtsverhalt
nisses. Die einfachste und sicherste Zahlung von Fasern gestattet das 
von A. Herzog vorgeschlagene Gelatineverfahren. 

Von dem zu priifenden Vigognegespinst werden an zahlreichen 
Stellen (25-50) mit einer kleinen sehr scharfen Schere kurze Stiicke 
von nicht tiber 1 mm Lange abgeschnitten und in ein besonderes Wage
glaschen oder in ein gewohnliches kleines Erlenmeyerkolbchen fallen 
gelassen. Eine besondere Wagung ist nicht erforderlich, sofern bei der 
folgenden Auszahlung nur das gegenseitige Zahlenverhaltnis der vor
handenen unterschiedlichen Fasern in Betracht kommt. SolI jedoch die 
Anzahl der im Fadenquerschnitt enthaltenen Einzelfasern genau bestimmt 
werden (wie in Ubung 22b und 32c), so muB die Tara des Glaschens be
kannt sein. Die in das Wageglaschen gebrachten Fadenabschnitte werden 
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mit einigen Kubikzentimeternauf dem Wasserbade verfliissigter lO%iger 
Gelatinelosung versetzt und das Gauze behufs guter Verteilung der 
Fasern kraftig geschiittelt. Einige Glaskiigelchen befordern die rasche 
Zerteilung der Faserchen in der Gelatine. Nach Verschwinden des 
Schaurnes wird die so hergestellte Gelatinefasermischung nochmals, 
aber vorsichtig, durch leichtes Hin- und Herbewegen durcheinander
gemengt und sodann ein Teil der Fasergelatinemischung langs eines 
Glasstabes auf einen vorher annahernd niveIlierten groBen Objekttrager 
mit Linienteilung ausgegossen, wobei aber die Teilung nicht iiberschritten 
werden solI. Bei Bestimmung des Mischungsverhaltnisses, wie in dem 
vorliegenden FaIle, kann nun nach Erstarren der Gelatine sofort zur 
Auszahlung geschritten werden. Bei Bestimmung der Faseranzahl im 
Garnquerschnitt jedoch muB vor und nach Entnahme der Fasergelatine
mischung das Wageglaschen nebst Inhalt genau gewogen und der zum 
AusgieBen auf den Objekttrager verbrauchte Teil bestimmt werden. 
Auch ist hier eine systematische Auszahlung des gesamten Objekttra
gers erforderlich, wahrend sonst nur einzelne Felder (etwa jeder dritte 
oder vierte Streifen) zu beriicksichtigen sind. 

Das gefundene Zahlenverhaltnis bedarf noch einer Umrechnung in 
Gewichtsprozente, die nach den auf S. 126 angegebenen Grundsiitzen 
erfolgt. An dieser Stelle sind auch die mittleren Metergewichte der 
wichtigsten Fasern in Milligramm zu finden, mit denen die ermittelten 
Faserauzahlen zu multiplizieren sind, urn die Gesamtgewichte der 
einzelnen Komponenten zu erhalten. Fiir die W ollfasern kann natiir
lich nicht ein einheitliches Haargewicht angenommen werden, da 
die Feinheit der einzelnen Sorten sehr verschieden ist (vgL Tabelle 
auf S. 84). Hier laBt sich jedoch das Fasergewicht mit einer fiir 
den vorliegenden Zweck ausreichenden Genauigkeit aus dem mitt
leren Haardurchmesser ableiten, wobei eine kreisfOrmige Querschnitts
flache zugrunde gelegt wird. Die Messung des HaardurchmesBers er
folgt in der bei Ubung 28 beschriebenen Weise. Das gesuchte Meter
gewicht ist schlieBlich unter Beriicksichtigung des spez. Gewichtes 
von Schafwolle (1,32) leicht zu errechnen oder kann fUr den betr. Haar
durchmesser auch ohne jede Rechnung der graphischen Darstellung 
auf Tafel X entnommen werden. Anders liegendie Verhaltnisse bei Far;er
gemengen, in denen Kunstseide enthalten ist, wo wegen der vorkommen
den betrachtlichen Abweichungen in der Querschnittsform die Breite 
der Faser in keinem vorher bekannten Verhaltnis zur Querschnitts
flache steht. In solchen Fallen ist die Ausmessung von entsprechenden 
Mikrotomschnitten nicht zu urngehen (s. Ubung 10). 

Beispiel: a) Chemische Analyse. 

Gewicht der in Arbeitgenommenen, lufttrockenen Vigogne-
probe (=a) ................ . 

Gewicht von Probe + Glaschen v 0 r dem Trocknen . 
D esgl. n a c h dem Trocknen. . . . 
Feuchtigkeitsgehalt (= b) .•••. 
Trockengewicht del' Probe (= a - b) 

4,6434 g 
34,Il97 g 

- 33,8018 g 
0,3179 g = 7,34% 
4,3255 g 
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Wageglaschen + Probe nach Behandlung mit Natron-
lauge und nach vollstandiger Trocknung ..... , 31,9645 g 

Gewicht des trockenen Glaschens . . . . . . . . . . - 29,1711 g 
Gewicht des absoluten trockenen Baumwollanteils . .. 2,7934"g 
hierzu 3,5% fiir den Gewichtsabgang derBaumwolledurch 

Behandlung mit Natronlauge. . . . . . " . + 0,0978 g 
korrigierter absolut trockener Baumwollanteil. . . . 2,8912 g 
hierzu 8,5% als normale Feuchtigkeit (Reprise) . .. + 0,2457 g 

--'---::'-::-::-::-::--"'-
normalfeuchter Baumwollanteil (= x) ....... 3.1369 g = 
Trockengewicht der in Arbeit genommenen Vigogne-

probe ............. . . . 4,3255 g 
korrigierter absolut trockener Baumwollanteil2,8912 g 
absolut trockener WollanteiI. . . . . . 1.4343 g 
hierzu 17,0% als normale Feuchtigkeit . . . + 0,2438 g 

65,1% 

normalfeuchter WollaJ,lteil (= y). . . . . . 1,6781 g= 34,9% 
Gewicht der normalfeuchten Vigogneprobe (= x + y) 4,8150 g =100,0% 

Handelsgewicht der Vigogne fiir 100 Teile lufttrockene Fasersubstanz 
1m Anlieferungszustand: 

4,8150· 100 = 103 7 T '1 
4,6434 ' eI e 

Handelsiiblicher Feuchtigkeitszuschlag1 (Reprise) des Mischgespinstes: 

= (4,8150 - 4,3255) • 100 = 11 320/ 
r 4,3255 ' /0 

Anderer Berechnungsgang zur Ermittlung der anteiligen Reprise: 

r = 8,5% + W ollgeha1t in Prozent X 0,085 

Hierbei ist der Wollgehalt in Prozent des Trockengewichtes der Vigog
neprobe einzusetzen. Dieser ist: 

'= 1,4343' 100 = 33 160/ 
Y 4,3255 ' /0 

Somit folgt fUr die Reprise: 

r= 8,5 + 33,16 X 0,085 = 1l,32%, 

wie bereits oben ermittelt wurde. 
b) Mikroskopische Analyse. Nachdem beschriebenen Verfahren 

wurden 11 Felder des mit Faserge1atine beschickten Objekttragers 
systematisch ausgezah1t und dabei folgende Einzelwerte in das neben 
dem Mikroskop befind1iche Zah1b1att eingetragen (s. Tab. S.23 oben). 

Ferner wurden nach genauer Eichung der Apparatur (1 Teilstrich 
des Okularmikrometers entsprach 3,5 {6 = Tei1wert) 30 W olleinzelhaare 
ihrer Dicke nach sorgfa1tig ausgemessen, wobei sich ein mitt1erer Woll
haardurchmesser von 7,09 Teilstrichen = 24,8 ft ergab. 

Die Berechnung der Zusammensetzung der Vigogne nach Gewichts-

1 Es ist unrichtig, wie vielfach in der Praxis iiblich, fiir Miscbgespinste 
eine ei nh ei tIi c he Reprise anzunehmen; der handelsiibliche Feuchtigkeits
zuschlag muE vielmehr jeweiIs im V e r hal tnis der Zu samm ens etz ung 
des Mischgarnes besonders ermittelt werden. 
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prozenten erfolgt nach der auf Probe: Vigogne 

S. 126 angegebenen Formel unter 
Zahlreihe Ergebnis der Auszahlung Zugrundelegung eines Faserme- Nr. Baumwolle Wolle tergewichtes von: 

gb = 0,200 mg fUr die Baum- ohne Nr. 
wollhaare 1 

und 2 27 8 
3 

gw = 0,001021· d2 = 0,628 mg 4 34 8 

fUr die W ollfasern. 5 
6 41 7 

Baumwollgehalt: 
7 
8 53 7 

X= 100'zb 'Yb 
9 

10 55 8 
(zb • Yb + Zw • Yw) 11 

12 66 10 
100·495· 0,200 

65,8% 13 
(495, 0,200 +82·0,628) 14 46 9 

15 
W ollgehalt : 16 37 8 

17 
100' zw' Yw 18 51 9 

Y= (zb 'Yb + Zw 'Yw ) 19 
20 42 5 

_ 100'82'0,628 _ 0 21 

I - (495'0,200 +82'0,628) - 34,2 Yo 22 43 3 
ohne Nr. 

Wie das Beispiel zeigt, fiihren Summe 495 I 82 
beide Analysenmethoden zu dem Verhaltnis I 85,8% I 14,2% 
gleichen Endergebnis: 

Baumwollgehalt • 
W ollgehalt . . • 

chemische 
Analyse 
65,1% 
34,9% 

Ubung 21. 

mikroskopische 
Analyse 
65,8% 
34,2% 

Aufgabe: Ein aus echter Seide und Baumwolle bestehen
des Fasergemenge soIl a) auf chemischem Wege und b) mit 
Hilfe des Mikroskopes quantitativ in seine Komponenten 
zerlegt werden. 

Erfordernisse: a) Chemische Waage, vVageglaschen, Trockenschrank, 
Extraktionsapparat, Becherglaser, Glasfilter, Glasstab, Lackmuspapier, 
Extraktionsmittel (.Ather oder Benzin, Tetrachlorkohlenstoff, Chloro
form, Dichlorathylen o. a.), Losungsmittel fiir Seide (lO%ige Natron
lauge, ChlorzinklOsung oder halbgesattigte Chromsaure), Waschmittel 
(dest. Wasser und 2,5%ige Salzsaure). 

b) Die zur Ausfiihrung des Gelatinezahlverfahrens notigen Hilfs
mittel (vgL Ubung 20). 

Ausfiihrung: a) In dem vorliegenden FaIle sei angenommen, daB 
ein stark verunreinigtes Fasermaterial zur Untersuchung gelangt, bei-
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spielsweise ein Gemenge aus Seiden- und Baumwollabfallen, wie ein 
solches zu lsolierzwecken in der Praxis haufig Verwendung fiudet. Bei 
derartigen Analysen hat zunachst eine mikroskopische V orpriifung 
zu erfolgen, die iiber das anzuwendende chemische Analysenverfahren 
AufschluB gibt, und auf Grund der entschieden wird, welches Faser
trennungsmittel am besten zur Anwendung gelangt. Da bei allen che
mischen Methoden mit in Losung gehenden, breiartigen Massen ge
arbeitet wird, die mittels entsprechend feiner Kupfersiebe, Glas- oder 
Tuchfilter getrennt werden miissen, lost man zweckmaBig stets die in 
geringster Menge vorhandenen Faseranteile heraus und behalt auf diese 
Weise die gewichtsmaBig sicherer zu erfassenden Hauptfaserkompo
nenten zurlick. Nach erfolgter mikroskopischer Vorpriifung hat nunmehr 
bei stark verunreinigten, wasser- und fetthaltigen Materialien eine ge
naue Ermittlung der reinen Fasertrockensubstanz zu erfolgen, 
die schlieBlich in ihre Komponenten zerlegt wird. Nach Beendigung 
der chemischen Analyse muB dutch eine mikroskopische Nach
priifung festgestellt werden, ob die gewonnenen Faserrlickstande auch 
wirklich nur solche Fasern enthalten, die nach dem zur Anwendung 
gelangten Trennungsmittel ausschlieBlich vorhanden sein konnen. Fallt 
dieser Nachweis negativ aus, so ist entweder der Analysengang fehler
haft gewesen oder waren noch andere Faserkomponenten von vorn
herein im Gemenge, die durch keines der Trennungsmittel erfaBt 
wurden. 

Die einwandfreiesten Ergebnisse bei allen chemischen Analysen 
werden erzielt, wenn von der bei 105-1100 C bis zur Gewichtskonstanz 
getrockneten Fasermenge ausgegangen wird. Die getrocknete Probe 
wird nunmehr in einem Extraktionsapparat mit einem Fettlosungs
mittel erschopfend ausgezogen, gut ausgepreBt und wiederum bei 105 
bis 1100 C im Trockenschrank getrocknet. Hierauf wascht man die so 
erhaltene entfettete und trockene Probe etwa 15 Min. lang in einer 
lauwarmen Losung von 2,5'ccm konzentrierter Salzsaure in 100 ccm 
dest. Wasser und splilt griindlich mit heiBem Wasser solange nach, bis 
empfindliches Lackmuspapier nicht mehr gerotet wird. Durch diesen 
WaschprozeB werden Sene, Schmutz, losliche Appreturstoffe und andere 
Verunreinigungen vollstandig entfernt. Nun trocknet man die Probe 
wiederum im Trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz und erhalt 
so die reine Fasertrockensubstanz abziiglich aller Nichtfaserstoffe. Da 
aber dUrch die Waschprozesse mit Ather, Salzsaure und Wasser auch 
Stoffe entfernt werden, welche die technisch reinen Fasern von Natur 
aus enthalten, und die Faserstoffe durch die verschiedenen Waschpro
zesse etwas angegriffen werden, so bleibt in der Regel ein Waschverlust 
von 2-3% unbeachtet. Das jedesmalige Trocknen der Probe nach 
der Fettextraktion und nach dem WaschprozeB eriibrigt sich, wenn 
die Nichtfasersto££e nur in ihrer Gesamtheit und nicht einzeln er
mittelt werden sollen, was in der Praxis haufig der Fall ist. 

Das derartig gereinigte Material wird nunmehr erst mit den eigent
lichen Fasertrennungsmitteln behandelt. 1m vorliegenden Fane kann 
entweder durch langeres Kochen der Probe in 10%iger Kali- oder Natron-
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lauge, durch ganz kurzes Einwirkenlassen von konzentrierter Salzsaure 
CY2 Min.), durch Kochen mit halbgesattigter ChromsaurelOsung oder 
schlieBlich mit ChlorzinklOsung von 45 0 Be die echte Seide heraus
gelost werden. Die iibrigbleibende Baumwolle wird sodanngesammelt, 
ausgedriickt, bei 105-1100 C getrocknet und gewogen. Der Baurnwolle 
werden hierauf wie in Ubung 20 zunachst 3,5% als mittlerer Abkoch
verlust bei der Behandlung mit lO%iger Natronlauge, ferner 8,5% als 
normale Feuchtigkeit zugerechnet. Der absolut trockene Seidenanteil, 
berechnet aus der Differenz der reinen Fasertrockensubstanz und dem 
urn 3,5% korrigierten trockenen Baurnwollriickstand, erhalt einen Zu
schlag von 11,0%, entsprechend dem handelsiiblichen Feuchtigkeits
gehalt dieser Faser. Aus der Summe der beiden normalfeuchten Faser
komponenten wird schlieBlich die gesuchte prozentuale Zusammen
setzung der Probe errechnet. Es empfiehlt sich stets, mehrere Analysen 
auszufiihren und aus den jeweiligen Einzelergebnissen das Mittel zu 
bilden. 

b) Die mikroskopische Analyse wird in derselben Weise wie bei 
Ubung 20 ausgefiihrt. 

Beispiel: a) Chemische Analyse. (Die einzelnen Zwischen
berechnungen und Zwischenwagungen sind der Einfachheit halber fort
gelassen.) 

Bestimmung des reinen Fasergehaltes: 

Probe I. Probe II. 
Gewicht der lufttrocknen 

Probe 
Gewicht der getrockneten 

1,2214 g 2,1428g 

Probe - 1,1349 g - 2,0039 g 
Wassergehalt (= a) 
Gewicht der getrockneten 

0,0865g = 7,08% 0,1389 g = 6,47% 

Probe vor dem Ent-
fetten 1,1349 g 2,0039 g 

dgl. nach dem Entfetten - 1,0812 g - 1,8960g 
Fettgehalt (= b) 0,0537 g = 
Gewicht der wasser- und 

4,40% 0,1079 g = 5,05% 

fettfreien Probe vor 
Behandeln mit 2,5%iger 
Salzsaure . . . . . . 1,0812 g 1,8960 g 

dgl. nach dem Waschen 
mit Salzsaure - 0,9379 g - 1,6745g 

Waschverlust (= c) 0,1433g = 1l,73% 0,2215 g = 10,33% 
Gewicht der Probe im 

Anlieferungszustand 
Gewicht aller Nichtfaser-

1,2214 g = 100,00% 2,1428 g = 100,00% 

stoffe (= a + b + c) . - 0,2835g = 23,21% - 0,4683g = 21,85% 
Gewicht der reinen Faser- ' 

substanz . . . . .. 0,9379 g = 76,79% 1,6745 g = 78,15% 

Die prozentualen Anteile der Nichtfaserstoffe (Feuchtigkeit, Fett und 01, 
Verunreinigungen) werden auf das Gewicht der lufttrockenen Probe im An
lieferungszustand bezogen. 
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Bestimmung der prozentualen Zusammensetzung des 
reinen Faser- Gemenges: 

Probe I. Probe II. 
Gewicht der reinen Faser

trockensubstanz vor 
Behandlung mit Natron-
lauge . 0,9379 g 

dgl. nach Behandlung 
mit Natronlauge (= 
Baumwollanteil) . 0,3698 g 

hierzu 3,5 % fiir den Ver-
lust der Baumwolle in 
Natronlauge + 0,0129 g 

korrigierter absolut trok-
kener Baumwollanteil 0,3827 g 

hierzu 8,5% als normale 
Feuchtigkeit. + 0,0325 g 

normalfeuchter Baum-
wollanteil (= x) . 0,4152 g = 40,3 % 

Gewicht der reinen Faser-
trockensubstanz . 0,9379 g 

korrigierter absolut trok-
kener Baumwollanteil - 0,3827 g 

absolut trockener Seiden-
anteil 0,5552 g 

hierzu 1l,0% alsnormale 
Feuchtigkeit. + 0,0611 g 

normalfeuchter Seiden-
anteil (= y) 0,6163 g = 59,7% 

Gewicht der normalfeuch-
ten reinen Fasersub-
stanz (x + y) . 1,0315 g = 100,0% 

1,6746 g 

0,6527 g 

+ 0,0228g 

0,6755 g 

+ 0,0574 g 

0,7329 g = 39,8% 

1,6745 g 

- 0,6755 g 

0,9990 g 

+ 01099 g 

1,1089 g = 60,2% 

1,8418 g = 100,0% 

Gesamtergebnisse der chemischen Analyse: 
mittlerer Baumwollgehalt: x = 40,1 % 
mittlerer Seidengehalt: y = 59,9% 

b) Mikroskopische Analyse. Nach dem Gelatineverfahren 
wurden geziihlt: 

und 
Zs= 1183 Seidenfasern 
Zb= 597 BaumW'ollfasern 

Die Berechnung der Zusammensetzung des Fasergemenges nach Ge
wichtsprozenten erfolgt nach der auf S. 126 angegebenen Formel unter 
Zugrundelegung eines Fasermetergewichtes von: 

gs= 0,145 mg fiir die Seidenfasern 
und gb= 0,200 mg fUr die BaumW'ollhaare. 

Baumwollgehalt: 
100· zb . Yb 100·597 ·0,2 

x = (zb' Yb + Zs 'Ys) = (597·0,2 + 1183· 0,145) = 41,0 % 
Seidengehalt : 

100'zs 'Y8 

y = (zb 'Yb+ zs'Ys) 
100· 1183· 0,145 _ ~9 0 01 

(597' 0,2 + 1183.0,145) - I), 10 
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Das Beispiel zeigt, daB die mikroskopische Analyse viel rascher als das 
chemische Trennungsverfahren und ohne vorherige umstandliche Be
stimmung der reinen Fasersubstanz zum gleichen Endziel fiihrt. Nach 
beiden Analysenmethoden ergibt sich nahezu dieselbe gewichtsmaBige 
Zusammensetzung des Fasergemenges. 

Ubung 22. 
Aufgabe: Analyse eines Mischgespinstes aus Baumwolle 

und kotonisiertem Flachs. 

Erfordernisse: s. Ubung 20. 

Ausfiihrung: a) Die Vorbereitung und Auszahlung der Baumwoll
und Flachsfasern erfolgt nach dem in Ubung 20 angegebenen Verfahren. 

0/ Fl h _ 400n 
/0 ac s - 4 n + 5 m 

(n . .. Anzahl der in einer beliebigen Fadenmenge vorhandenen Flachs
fasern, m ... Anzahl der Baumwollfasern.) 

b) Falls nicht schon bekannt, wird die metrische Nummer des Fadens 
mittels Weife und Waage bestimmt. 

Die Vorbereitung der Fasern zur Auszahlung erfolgt nach den in 
Ubung 32 angefiihrten Grundsatzen. Bei der Auszahlung miissen aIle 
auf dem mit der Fasergelatine beschickten Objekttrager befindlichen 
Flachsfasern beriicksichtigt werden; die Baumwollfasern kommen fUr 
die Zahlung nicht in Betracht. 

N·n % Flachs =60 

(N . .. metrische Nummer des Fadens, n . .. Anzahl der im Fadenquer
schnitt durchschnittlich enthaltenen Flachsfasern.) 

Da die Auszahlung in schwacher VergroBerung (etwa 50-80) vor
genommen werden muE, miissen beide Faserarten hinsichtlich ihrer 
Unterscheidungsmerkmale genau bekannt sein. 

1. Baumwolle. Das einzelne Raar ist bandartigflach, mehr oder 
weniger gekrauselt, zum Teil um seine Langsachse gedreht und ober
flachlich rauh. 

2. Flachs. Die Bastzelle des Flachses stellt eine beiderseits geschlos
sene, dickwandige Rohre dar, deren Wandung an vielen Stellen knotig 
aufgetrieben und von zarten quer- und schiefverlaufenden Bruch- oder 
Sprunglinien durchsetzt ist. Infolge der bedeutenden Wanddicke zeigt 
die Faser eine stei£e Beschaffenheit. 

Ubung 23. 
Aufgabe: Bei einem aus Flachs und Ranf bestehenden 

he lIen Mischges pinst i st das Misch ungs ver haltnis beider 
Fasern zu bestimmen. 
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Erfordernisse: WeiBe Porzellanplatte, Pinzette mit Elfenbeinspitzen, 
Lupe, chemische Waage, Phlorogluzin und Salzsaure. 

Ausfiihrung: Etwa 5 cm lange Fadenstucke werden soweit als mog
lich aufgedreht und auf einer weiBen Porzellanplatte zuerst mit einer 
frisch hergestellten alkoholischen Losung von Phlorogluzin und dann 
mit starker Salzsaure durchfeuchtet. Nach kurzer Zeit nimmt der Ranf 
eine deutliche Rotviolettfiirbung an, wahrend der Flachs unverandert 
bleibt. Nunmehr wird mit der Sortierung beider Fasergruppen begonnen 
(Lupe und Pinzette); sie geht bei etwas Ubung rasch vonstatten. Die 
ausgeklaubten Fasern (Ranf) werden, ebenso wie die zuruckgebliebenen 
(Flachs), sorgfaltig gewassert, urn sie von der anhangenden Salzsaure 
vollstandig zu befreien, bei 105° getrocknet und nach dem Erkalten 
gewogen. 

Ubung 24. 
Aufgabe: Von einer Azetat-Luft-Kunstseide sind a) das 

wirkliche spezifische Gewicht (Eigengewicht, Dichte) der 
Fasersubstanz, b) das scheinbare spezifische Gewicht der 
Einzelfaser und c) das scheinbare spezifische Gewicht des 
Fadens (Gespinstes) ne bst den dazugehorenden Luftgehal
ten zu bestimmen. 

Erfordernisse: Zu a) Rydrostatische Waage, Tauchglaschen, Immer-
sionsflussigkeit, Evakuiereinrichtung (Glasglocke, Luftpumpe). 

Zu b) wie bei Ubung 10. 
Zu c) wie bei Ubung 34, hierzu Weife und Waage. 

AusfUbrung: Unter dem wirklichen spezifischen Gewicht einer 
Faser versteht man das Grammgewicht eines Kubikzentimeters der 
Grundsubstanz, unter dem scheinbaren spez. Gewicht einer Faser 
das Grammgewicht eines Kubikzentimeters der Fa s e r, einschlieBlich 
Luftinhalt, und unter dem schein baren spezifischen Gewicht eines 
'Fadens (Gespinstes) das Grammgewicht eines Kubikzentimeters des 
Garnes, einschlieBlich der Luft zwischen den das Gespinst bildenden 
Einzelfasern sowie der in den Fasern selbst eingeschlossenen Luft. 

a) Urn das spezifische Gewicht der reinen Grundsubstanz von Faser
stoffen zu bestimmen, ist es in erster Linie erforderlich, das Material 
in moglichst reinem, ferner im getrockneten, wasserfreien Zustande der 
Priifung zu unterziehen. Unreines Material muS also beispielsweise erst 
entfettet, entschlichtet, entfarbt, entschwert und dann getrocknet 
werden, ehe es zur Wagung gelangt. Als Immersionsmittel wahlt man 
eine Flussigkeit, die keine Quellung der Zellwande bewirkt, keine Ver
anderung der Fasersubstanz hervorruft und dabei die Poren der Faser 
gut ausfiillt. In dieser Rinsicht sind Terpentinol, Petroleum, Benzol, 
Xylol, Alkohol u. a. mit Vorteil zu verwenden, wobei die verschiedenen 
Ole eine langere Trankzeit (etwa 3 Tage) erfordern, Alkohol, Benzol und 
Xylol sich aber fUr rasche Bestimmungen bestens eignen (schnelle Ful
lung und Entluftung der Fasern). Die Quecksilbermethode ist als fehler-
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haft zu verwerfen. Die experimentelle Bestimmung der Diehte von Faser
stoffen gesehieht am besten mitte1s einer hydrostatisehen Waage. In 
der Mehrzah1 aller FalIe wird zunaehst das spezifisehe Gewieht der Im
mersionsflussigkeit ermitte1t werden mussen, das sieh auf fo1gende Weise 
ergibt: Man bestimmt den Auftrieb eines Senkkorpers (am besten des zur 
Faserdiehtebestimmung verwendeten Tauehglaschens) in dem zu be
nutzenden Immersionsmitte1 (AOl) und sodann den Auftrieb desse1ben 
Korpers in Wasser (Aw) vonder gleiehen Temperatur (aOC). Die Division 
von AOl dureh Aw ergibt die Diehte der F1ussigkeit (SOla)' bezogen auf 
Wasser von aO C. Bezeiehnen GL , Gw und GOl die Gewiehte des 
1eeren GlasgefaBes in Luft, Wasser von aO C und in en von aO C, so ist: 

AOl = GL - GOl in g 

Aw = GL-GW in g 

AOI GL - GOl 
sOL = A = G G' bezogen auf Wasser von aOC. 

a W L- W 

Vergliehen mit Wasser von 4° C (swn = 1), erhalt man fUr das norma1e 
spezifische Gewieht der F1ussigkeit: 

80ln = SOla' SWa in g/eem, 

wobei Sw das spezifische Gewieht des Wassers von aO C III g/eem 
a 

bedeutet (vgl. untenstehende Tabelle). 
Nunmehr wird das Gewieht 

der zu untersuehenden Faser
probe in Luft und in 01 be
stimmt, woraus sieh der Auf
trieb der Probe in 01 (ApOl) 

ergibt. Hierbei ist es auBer
ordentlich wiehtig, daB die in 
und zwischen den Fasern sowie 
in der F1ussigkeit entha1tene 
Luft vollkommen entfernt wird. 
Bei stark 1uftha1tigen Substan
zen zerschneidet man am besten 
die Fasern der zu untersuchen
den Probe in ganz kurze Stucke 
(5 mm), bringt sodann das 

Werte fur die Diehte des 
Wassers bei verschiedenen 

Temperaturen 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

8 Wa gleom 

0,99913 
0,99897 
0,99880 
0,99862 
0,99843 
0,99823 
0,99802 
0,99780 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

8Wa gleem 

0,99756 
0,99732 
0,99707 
0,99681 
0,99654 
0,996'26 
0,99597 
0,99567 

Tauehg1asehen mit den Faserstuekehen in 01 unter eine gut ver
sehlieBbare Glasg10eke und entluftet sorgfaltig mit einer Luftpumpe. 
Gesehieht dies nieht, ergibt sieh ein zu groBes Faservolumen und 
somit ein zu geringes spezifisehes Gewieht. 

Bezeichnen: 
PL = das Gewieht der getrockneten Probe in Luft, 
GOI = das Gewieht des leeren Tauehglaschens in 01 und 

(G +P)OI = das Gewieht des Tauehg1aschens mit der Probe in 01, 
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so ist: 
Ap(JZ = PL + G(JZ - (G + P)(Jz in g 

Das Volumen der Probe (V p) in ccm folgt aus: 

Ap(JZ • 
Vp=--ln ccm 

8(Jzn 

Somit ist das gesuchte wirkliche spezifische Gewicht der Faserprobe. 
bezogen auf Wasser von 4° C: 

PL PL '8(Jzn 
s = - = in g/ccm 
p Vp PL + G(Jz- (G +P)(Jz 

b) Nach den in Ubung 10 ausfiihrlich beschriebenen Grundsatzen 
werden mittels eines Zeichenapparates eine groBere Anzahl von Mikro
tomfaserschnitten gezeichnet, sodann nach einem der bekannten Ver
fahren ihrer Gesamt- wie Hohlraumflache nach ausgemessen und schlieB
lich aus den so erhaltenen Einzelwerten das arithmetische Mittel ge
bildet. Unter Beriicksichtigung der VergroBerung der Zeichnung er
geben sich aus den gefundenen Mittelwerten die wirklichen Faserquer
schnittsflachen Fges und FH in qf-l. Der Anteil der Faserwandung am 
Gesamtquerschnitt ist aus der Differenz bestimmbar: 

Fw=Fges-FH in qf-l. 

Wie dem nachstehenden Beispiel zn entnehmen ist, laBt sich aus den 
ermittelten Faserwand- und Hohlraumanteilen am Gesamtquerschnitt 
und unter Zugrundelegung des nach a) bestimmten wirklichen spe
zifischen Gewichtes der Fasersubstanz sowie des bekannten spezifischen 
Gewichtes der Luft das scheinbare spezifische Gewicht der Einzelfaser 
leicht berechnen. 

c) Fiir die Bestimmung des scheinbaren spezifischen Gewichtes des 
Azetatseidengespinstes ist zunachst eine genaue Ermittlung der metri
schen Fadennummer (Nm) mittels Weife und Waage und ferner die 
Messung der Garndicke (d in Millimeter) erforderlich, die in Ubung 34 
eingehend beschrieben ist. Aus beiden Daten berechnet sich: 

.. d2.:n:·l 
das Volumen eines Garnstiickes von 1 cm Lange: V = 4. 100 ccm 

das Gewicht eines Garnstiickes von 1 cm Lange: G = N m ~ 100 g 

das scheinbare spez. Gewicht eines Garnkubikzentimeters: 
G 4 1,2732. I 

(J G = 17 = N m . d2 • :n: = N m' d2 ill g ccm 

Beispiel: a) Bestimmung des wirklichen spez. Gewichtes 
der reinen Fasersubstanz (Azetylzellulose). 

Gewicht des Konditionierglaschens mit Probe nach dem 
Trocknen ............. . 

Gewicht des trockenen leeren Glaschens- . . 
= Gewicht der getrockneten Probe in Luft . 
= Gewicht des leeren Tauchglaschens in Luft . 

29,8039 g 
. 29,5807 g 

0,2232 g 
. 15,8874 g 
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GOl = Gewicht des leeren Tauchglaschens in 01 von 20 0 C 10,3972 g 
Gw = Gewicht des leeren Tauchglaschens in Wasser von 20 0 C 9,5948 g 

(G + P)Ol = Gewicht des Tallchglaschens + Probe in 01 von 200 C . 10,4728 g 

sOl20 = spez. Gewicht des Oles, vergliehen mit, Wasser von 20 0 c: 
GL - GOl 15,8874 - 10,3972 5,4902 

sOl20 = GL - Gw 15,8874 - 9,5948 6,2926 = 0,873 g/ccm 

Sw = spez. Gewicht des Wassers von 20 0 C = 0,99823 g/ecm (nach 
20 . 

Tabelle auf Seite 29) 
sOL = spez. Gewicht des Oles, vergliehen mit Wasser von 4 0 c: 

n r 
sOln = sOl20' SW20 = 0,873 . 0,99823 = 0,871 g/ccm 

Sp = wirkliches spez. Gewicht der Probe, bezogen auf Wasser von 
4° C: 

0,2232 . 0,871 
0,2232 + 10,3972 - 10,4728 

= 1,317 g/ccm 
Die in letzten Jahren hergestellte Azetatseide hat durehschnittlich ein 
Eigengewieht von 1,333 gjeem (vgl. die Zusammenstellung auf S. lI8). 

b) Bestimmung des seheinbaren spezifischen Gewiehtes 
der Einzelfaser. 

Naeh Ausplanimetrierung von 20 gezeiehneten Einzelfaserquer
sehnitten erga b sieh im Mittel: 

Gesamtflaehe Fues= 572,0 qp, = 100,00% 
- Hohlraum FH = 202,5 qp, = 35,35% 
Wandflaehe Fw = 369,5 qp, = 64,65% 

Aus diesen Daten bereehnet sich das seheinbare spez. Gewieht der 
Einzelfaser zu: 

FW ·8p FH ·8L 
aE = p + -p-=0,6465'1,317+0,3535'0,001293=0,852gjccm 

ges ges 

[SL = spez. Gewicht der Luft, sp = wirkl. spez. Gewieht der Faser. 
substanz naeh a)]. 
Der Luftgehalt der Einzelfaser ergibt sieh aus: 

FH 8 p - aE 
LE = ---",- X 100 = X 100 = 35,35%. 

1'ges 8 p 

e) Bestimmung des seheinbaren spezifisehen Gewiehtes 
des Fadens. 

Aus der mikroskopiseh gemessenen durehsehnittliehen Garndieke 
d = 0,1702 mm und der mit.tels Waage und Weife ermittelten metrisehen 
Fadennummer Nm = lI8,3 folgt fiir das seheinbare spezifische Gewieht 
des Azetatseidengespinstes: 

1,2732 1,2732 
aG = N m . d2 = 118,3. (0,1702)2 = 0,371 gjccm. 
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Del' Gesamtluftgehalt des Gespinstes (einschlieBlich del' in und zwischen 
den Einzelfasern befindlichen Luft) betragt: 

L = 
G 

8 -fJ 
P G X 100 

8p 

1,317 - 0,371 
~~--=-=-""-- X 100 = 71,9 %. 

1,317 

Ubung 25. 
Aufgabe: Es ist die Dicke eines stark gerauhten Gewebes 

a) mittels eines der gebrauchlichen Dickenmesser und b) 
auf mikroskopischem Wege zu bestimmen. 

Erfordernisse: Zu a) Schraubenmikrometer oder automatischer 
Dickenmesser, z. B. von Schopper. 

Zu b) Mikroskop mit schwachem Objektiv (a* von ZeiB) und Oku
lar 2 X mit Mikrometerteilung, Objektmikrometer, zwei Stabilit- oder 
HolzklOtzchen, scharfes Rasiermesser, evtl. auch besonderes Betrach
tungsprisma nach A. Herzog. 

Ausfiihrung: Zur Messung del' Dicke von Geweben werden meisten
teils Schraubenmikrometer mit oder ohne Gefiihlsschraube, Lehren und 
Taster aller Art verwendet, die den Anforderungen auch vollstandig 
geniigen, wenn es sich um harte, d. h. wenig zusammendl'iickbare odeI' 
glatte Gewebe handelt. Bei weichen und sehr elastischen Stoffen hin
gegen (z. B. bei Filzen, Samt, Pliisch, Bal'chent, Flauschstoffen usw.) 
Iiefert die Dickenmessung mit Hilfe del' genannten Einrichtungen sehl' 
unzuverlassige und fast immel' zu niedrige Werte, da del' MeBdruck je
weils sehl' verschieden und meist zu groB ist. Es empfiehlt sich daher in 
solchen Fallen, die Messung mikroskopisch in der Weise vorzunehmen, 
daB man etwa 1 qcm des zu priifenden Gewebes senkrecht auf die 
Kante stellt und zwischen zwei auf einem Objekttrager ruhende Sta
bilit- oder Holzkli:itzchen schiebt, wodurch die senkrechte Lage des Prill
stiickes wahrend del' Messung stets erhalten bleibt. Nun kann in iiblicher 
Weise bei jeder gewiinschten Vergri:iBerung die Dicke mittels eines vol'
her genau geeichten Okularmikrometers bestimmt werden. Durch Ver
schieben des Objekttragers bringt man sehr leicht verschiedene Stellen 
zur Messung. Unumganglich erforderlich ist abel' bei diesel' MeBmethode 
eine scharfe Schnittkante des Gewebes an del' zu messenden Seite. Die 
Messung ist selbstverstandlich bei auffallendem Licht vorzunehmen. 

In noch bequemerer Weise laBt sich die mikroskopische Dicken
bestimmung von Geweben mit Hilfe eines kleinen Reflexionsprismas 
ausfiihren. Hierbei wird die Schnittflache del' horizontal liegenden 
Stoffprobe moglichst nahe an die vordere Vertikalflache eines total 
reflektierenden Prismas gebracht, dieses zum Objektiv annahernd zen
triel't und in gewohnlichel' Weise mikl'oskopisch eingestellt. Infolge del' 
Spiegelwil'kung des Pl'ismas tl'itt bei diesel' Methode nul' die Seiten
ansicht des Gewebestiickes in die El'scheinung, und es ist ein leichtes, 
die Dicke mit einem Okulal'mikl'ometel' zu messen. 
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Beispiel: In einem der Praxis entnommenen Fall ergab die Dicken
messung eines stark gerauhten, schweren Streichwollfilzes folgende Er
gebnisEe: 

a) Auzeige des automatischen Dickenmessers von Schopper im 
Mittel aus 10 Einzelversuchen: 

d=4,36 mm. 
b) Die mikroskopische Dickenbestimmung lieferte als Mittelwert 

aus ebenfalls 10 Einzelmessungen bei einem TeiIwert des Okularmikro
meters von 250 fk: 

d = 20,5 Teilstriche = 20,5 X 250 fk = 5125 fk = 5,13 mm. 
Wie ein Vergleich der beiden erhaltenen Dickenwerte zeigt, ergab die 
mittels des gebrauchlichen Dickenmessers vorgenommene Bestimmung 
infolge des hint en Stempeldrucks einen um 0,77 mm, d.h. um etwa 15% 
zu niedrigen Wert gegenuber der Wirklichkeit. 

Ubung 26. 
Aufgabe: Es ist a) die mittlere technische Faserlange der 

Bastbundel in einem Hechelflachs und b) die durchschnitt
liche Zellange in einem Flachsgespinst zu bestimmen. 

Erfordernisse: Glasplatte mit. eingeritztem MaBstab oder schwarze 
Samtplatte und ZelluloidmaBstab, Pinzetten, Prapariernadeln, 1O%ige 
Sodali:isung (zu b). 

Ausfiihrung: Die exakte experimentelle Bestimmung der mitt.Ieren 
Faserlange an ungeordnetem Fasermaterial gehort zu den schwie
rigsten Aufgaben der textilen Unt.ersuchungstechnik und erfordert die 
groBte Sorgfalt bei der AusfUhrung, um einigermaBen brauchbare Er
gebnisse zu erzielen. Insbesondere gilt dies fUr die Untersuchung von 
Bastfasermaterialien, wo die bekannten und hauptsachlich fur Baum
wolle und Wolle ausgearbeiteten abgekurzten StapelmeBmethoden aus 
hier nicht naher zu erort.ernden Grunden nicht in Frage kommen. In 
diesem FaIle ist es zweckmaBig, das allerdings muhsame und zeitrau
bende, aber noch am meisten zuverlassige Einzelauszahlverfahren 
anzuwenden. Das Arbeiten nach dieser Methode gestaltet sich folgen
dermaBen: 

Dem zu untersuchenden Material werden wahllos (also kurze und 
lange Fasern, wie sie einander folgen) mindestens 100 Fasern entnommen 
- je mehr, um so genauer das Ergebnis -, sodann ihre LangenmaBe mit
tels eines MaBstabes festgestellt. und diese verzeichnet.. Am zweckmaBig
st.en verfahrt man hierbei in der Weise, daB man die Fasern auf einer 
mit MeBskala versehenen Glasplatte durch 01 hindurchzieht, wobei 
eine ungezwungene Streckung ohne Dehnung stattfindet und auBerdem 
die Messung gleichzeitig sehr bequem vorgenommen werden kann. Nun
mehr entwirft man entweder ein regelrechtes Stapeldiagramm, wo
bei die einzelnen Faserlangen ihrer GroBe nach geordnet in gleichen Ab
standen aufgetragen werden (vgl. Ubung 27), oder es werden die Fasern 

Herzog-Wagner, Faserstoff·Praktikum. 3 
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prozentual in bestimmte Langenklassen eingeordnet oder es kann 
schlieBlieh aueh nur die wirklie-he Durchschnittsfaserlange berech
net werden. Letztere erhalt man einfach durch Divisionder Gesamt
lange alier gemessenen Fasern (Lges) durch die Anzahl derselben (Zges): 

L 
mittlere Faserlange lm = ~ 

Zges 

Bei Bestimmung der Zellange von Bastfasern ist ef' erforderlieh, 
zunachst die einzelnen Bastzellen aus den Biindeln vollstandig und 
unverletzt zu isolieren ("mazerieren"). Dies gesehieht am besten durch 
langeres Kochen mit lO%iger Soda16sung, wobei die Zellbiindelgelockert, 
d. h. die zwischen benachbarten Zellen vorhandenen Mittellamellen so
weit zerstOrt werden, daB eine vollstandige Trennung in Einzelzellen 
mmmehr auf mechanischem Wege mittels feiner Nadeln leicht bewerk
stelligt wird. Nach dieser Vorbehandlung laBt sich die Langenmessung 
in der besehriebenen Weise ohne jede Sehwierigkeit vornehmen. 

Beispiele: a) Bestimmung der technischen Faserlange. Bei der Un
tersuchung eines russisehen taugerosteten Hechelflachses ergab sich als 
Gesamtlange von 100 gemessenen Fasern: 

Lues = 2565 em = 25,65 m 
Hieraus bereehnet sich die DurchschnittsfaserIange zu: 

1m = Lyes = 2565 = 25,65 cm. 
Zges 100 

1m vorliegenden FaIle wurde ferner zwecks Ermittlung der den Bast
biindeln zukommenden metrischen Feinheitsnummer das Gesamtge
wicht aller zur Messung gelangten Fasern bestimmt: 

Gges = 0,1283 g. 
Aus Lges und Gges ergibt sieh die durehsehnittliehe Faserfeinheit iJCm zu: 

Langengruppe 

1,0-1,49 em 
1,5-1,99 " 
2,0-2,49 " 
2,5-2,99 " 
3,0-3,49 " 
3,0-3,99 " 
4,0-4,49 " 
4,5-4,99 " 
5,0-5,49 " 
5,5-5,99 " 
6,0-6,49 " 
6,5-6,99 " 

Summe aller ge
messenen Fasern 

Anzahl der 
Fasern 

o 
I 
4 
9 

16 
16 
14 
11 
12 
9 
6 
2 

100 

m Lyes (m) 25,65 
::J~m = G () = 0 1283 = 200. gea g , 

b) Bestimmung der mittleren Zell
lange. In einem bestimmten, der Praxis 
entnommenen Fall ergab die Messung von 
100 Flachseinzelzellen die in nebenstehen
der Ubersicht zusammengestellten und 
nach Langenklassen geordneten Werte. 
Wie ersichtlieh, betragt die am haufig
sten vorkommende Zellange 3-4 em, 
was mit den auf S. 82 angegebenen Zahlen 
Zahlen iibereinstimmt. 

Ubung 27. 
Aufgabe: Es ist a) der Handels- und der Mittelstapel einer 

Rohbaumwolle und b) die mittlere Faserlange im Quer-
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schnitt eines Baumwollgespinstes sowie das Mengenver
hiHtnis der einzelnen Faserlangen nach der Miillerschen 
Faserbartmethode zu bestimmen. In beiden Fallen solI 
ein Faser langenscb au bild (Sta peldiagramm) a ufgestell t 
werden. 

Erfordernisse: Zu a) wie in Ubung 26 oder Stapelsortierapparat 
nach Johannsen-Zweigle. 

Zu b) Mit Leder oder Papier ausgefiitterter Feilkloben bzw. Flach
zange, kleine harte und weiche Biirste, scharfes Rasiermesser, schwarze 
Samtplatte, MaBstab mit Millimeterteilung, analytische oder mikro
metrische Waage (z. B. Torsionswaage mit ± 0,05 mg Genauigkeit), 
Uhrglaser. 

Ausfiihrung: Unter der "Handelsstapellange" eines Spinn
materials versteht man die mittlere Lange der vorkommenden langsten 
Fasern, die "annahernde Hochstlange" der Fasern oder nach einer 
anderen Begriffsbestimmung diejenige Faserlange, welche von ungefahr 
10% alIer Fasern iiberschritten wird. Die Bestimmung des Handels
stapels wird in der Praxis meist nicht durch ein exaktes MeBverfahren, 
sondern durch einfache Schatzung vorgenommen, die auch in den Han
den des geiibten Fachmanns brauchbare Ergebnisse liefert. Die Giite 
eines Rohstoffs hangt jedoch nicht von den immer nur in geringer Menge 
vorhandenen langsten Fasern ab, hauptausschlaggebend fur den tech. 
nischen Spinnwert eines Fasergutes ist die Durchschnittslange 
samtlicher im Rohmaterial vorkommenden Fasern, der sogenannte 
"Mittelstapel" als eigentlicher Trager der Fadenfestigkeit. Es wird 
also eine Baumwollsorte einer anderen stets dann vorzuziehen sein, 
wenn die groBte Haufigkeit unter den mittellangen Fasern auftritt bei 
gleichzeitig geringer Haufigkeit der langsten und der kiirzesten Fasern. 
Letztere ergeben, wenn zahlreich vorhanden, nicht nur einen geringeren 
Mittelstapel, sondern verursachen auch beim Spinnen mehr AbfaH. Fur 
die Beurteilung eines Faserrohstoffs ist es daher auBerordentlich 
wichtig, das "Mengenverhaltnis" der einzelnen Faserlangen und 
den Prozentsatz der in iiberwiegender Menge vorhandenen Fasern, 
die "haufigste" Faserlange zu kennen. Hieriiber gibt das "Stapel
diagramm" oder "Faserlangensc ha u bild" AufschluB. 

a) Von den zahlreichen Stapelbestimmungsmethoden liefert das 
EinzelausmeB- und -auszahlverfahren, wenn auch miihselig und zeit
raubend in der praktischen Durchfiihrung, die genauesten Ergebnisse, 
sofern eine ausreichende Anzahl Fasern zur Messung gelangt. Man ent
nimmt der zu untersuchenden Baumwolle ein groBeres Faserbuschel und 
ordnet dieses durch mehrmaliges Doublieren von Hand vor, wodurch 
ein annaherndes ParallelIiegen der Fasern erreicht wird. Nunmehr 
werden diesem Buschel wahllos mindestens 100 Fasern entnommen, ge
messen und die einzelnen Langenwerte als Ordinate, die ermittelte An
zahl als Abszisse eines Koordinatensystems eingetragen. Um derartige 
Faserlangenschaubilder verschiedener Materialien unmittelbar ver
gleichen zu konnen, empfiehlt es sich, entweder immer die gleiche Anzah] 

3* 
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Fasern zur Messung heranzuziehen oder die erhaltene Gesamtfaseranzahl 
auf eine gleiche Basis von b = 100 zu reduzieren und die iibrigen Einzel
werte hie:rna:ch prozentual umzurechnen. Die mittlere Faserlange (der 
Mittelstapel) kann schlieBlich entweder, wie in Ubung 26 ausgefUhrt, 
errechnet oder graphisch bestimmt werden. Zu diesem Zwecke ver-
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Abb.1. Stapeldiagramm nach dem Einzelauszahlverfahren. 

wandelt man das Faserlangenschaubild in ein flachengleiches Rechteck 
F, dessen Hohe die gesuchte DurchschnittsfaserIange lm ist: 

lm= ~ 
Eine einfachere, schneller zum Ziele fUhrende und daher fUr die 

Praxis besonders geeignete Methode zur Bestimmung des Handels
stapels, der mittleren Faserlange und der Haufigkeitswerte der einzelnen 
Faserlangen hat Johannsen ausgearbeitet. Dieses "Kamm ver
fahren" verzichtet vollstandig auf das zeitraubende Auszahlen der 
Fasern, es werden vielmehr in Anlehnung an das unter b) beschriebene 
Prinzip der M iiller schen Methode die Anteile der einzelnen Faser
lii.ngengruppen gewichtsmaBig bestimmt. Das Arbeiten nach diesem 
Verfahren erfordert einen besonderen Apparat mit doppeltem Nadelfeld, 
der von der Fa. K. Zweigle-Reutlingen hergestellt wird und dem eine 
genaue Anleitung zur Ausfuhrung der Untersuchungen beigegeben ist. 

b) Neben dem von Johannsen speziell fUr Baumwolle und Wolle 
ausgearbeiteten Kammverfahren kommt als Ersatz der umstandlichen 
Einzelauszahlmethode das "Faserbartverfahren" von E. Muller 'in 
erster Linie in Betracht, das jedoch nur bei Gespinsten anwendbar ist. 

1. Die Bestimmung der mittleren FaserIange im Ge
,spinstquerschnitt. Zunachst wird in ublicher Weise die mittlere 
metrische Feinheitsnummer des zu untersuchenden Gespinstes ermittelt 
(vgl. Ubung 32a). Dann klemmt man ein Stiick, welches groBer als die 
langste vol'kommende Faser ist, an einem Ende in einem mit Leder odel' 
Papiel' ausgefUttel'ten Feilkloben ein und dl'eht das Gespinst in einer 
Entfernung von 30--40 mm von del' Klemmstelle mit Daumen und 
Zeigefingel' der l'echten Hand so lange auf, bis sich die Fasern leicht aus
einandel'ziehen lassen. Aile iibl'igen losen, nicht von del' Zange gefaBten 
Haare werdenentwedel' dul'ch mehl'faches vorsichtiges Ausbul'sten odel' 
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bei feinen Nummern durch leichtes Ausziehen mit der Hand entfernt. Den 
auf diese Weise hergestellten Faserbart schneidet man schlieBlich mit 
einem scharlen Rasiermesser dicht an der Klemmstelle glatt ab und 
bestimmt das Gewicht G dieses Bartes. Die mittlere Faserlange im 
Querschnitt (1m in mm) ist dann gleich dem doppelten Bartgewicht 
(G in mg), multipliziert mit der metrischen Feinheitsnummer (Nrn) des 
Gespinstes : lrn = 2 . G . N m. 

Das in dieser Formel einzusetzende Bartgewicht G wird zweckmaBig 
als Mittelgewicht aus einer groBeren Anzahl von Faserbarten bestimmt. 
Voraussetzung fiir diese Methode ist die Annahme einer ideal gleich
maBigen Verteilung der einzelnen Faserlangen im Gespinst, was prak
tisch fUr die Mehrzahl aller FaIle auch wirklich zutrifft. 

2. Die Bestimmung des Mengenverhaltnisses der ein
zelnen Faserlangen im Querschnitt eines Ges pinstes. Das 
Miillersche Verfahren setzt Proportionalitat zwischen dem Gewicht g 
eines Faserbartstiickes und der in ihm befindlichen Faseranzahl n voraus: 

g = const.Xn 

Auf Grund dieser Beziehung wird das Mengell-verhaltnis der 
einzelnen Faserlangen im Querschnitt aus den Gewichten der immer 
um einen bestimmten Betrag gekiirzten Faserbarte in folgender Weise 
bestimmt: 

Man stellt zunachst das Gewicht G eines ganzen Faserbartes fest 
und miBt die langste Faser (lmax). Diese betrage z. B. 30 mm. Nun 
ermittelt man das Gewicht eines um 5 mm gekiirzten, also auf 25 mm 
abgeschnittenen Bartes (G1). Dann gibt die Gewichtsdifferenz G - G1 

an, in welcher Menge aIle 25-30 mm langen Fasern in dem Barte ent
halten sind. Fertigt man nun wieder einen Bart, kiirzt diesen um 10 mm 
und bestimmt das Gewicht des 20 mm langen Bartstiickes (G2), so ist die 
Gewichtsdifferenz G - G2 ein MaBstab fiir das Mengenverhaltnis aller 
iiber 20 mm langen Fasern. Fahrt man nun so fort, indem man die 
ausgekammten Barte immer um gleiche Langeneinheiten verkiirzt, diese 
Langeneinheiten der einzelnen Faserbartstiicke auf der Ordinate, die 
entsprechenden Gewichtsdifferenzen auf der Abszisse eines Koordinaten
systems abtragt, so erhalt man eine Reihe von Rechtecken, erne 
"Treppenlinie", deren "Stufenhohe" der gewahlten Faserlangenunter
teilung entspricht. Da der Ubergang von der groBten Faserlange zur 
kleinsten ein stetiger ist, ersetzt man diese Treppenlinie durch einen 
der Wirklichkeit entsprechenden, stetig verlaufenden Kurvenzug, wobei 
die gebildete neue Diagrammflache mit den einzeInen Teilflachen 
inhaltsgleich sein muB. Dieses Faserbartdiagramm zeigt das Langen
verhaltnis der Fasern im Querschnitt des Gespinstes, nach der einen 
Seite hin gestaltet. Unter der Annahme, daB bei einem gleichmaBigen 
Gespinst der nach der anderen Seite der Einspannlinie sich er
streckende Faserbart, gehorig geordnet, dieselbe Form aufweist, also 
auch die Faserbartkurve nach der anderen Halfte hin die gleiche ist, 
wird nunmehr zu der erhaltenen Faserbartkurve I durch eine besondere 
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Tangentenkonstruktion die gleiche Kurve graphisch addiert (vgl. Ab
bildung 2), wodurch der Kurvenzug II erhalten wird, der das gesuchte 

Faser
lange 

1 (mm) 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Anzahl ailer 
gleichlangen 

Fasern 

z 

1 
1 

° 3 
3 
1 
3 
3 
5 
5 
9 
6 

10 
9 

11 
12 
11 
15 
22 
18 
11 

6 
7 
5 
5 
4 
6 
4 
2 
2 

I 

Gesamtlange 
ailer gleich 
la.ngen Fa-

sern 

L(mm) 
= z·l 

3 
4 

° 18 
21 

8 
27 
30 
55 
60 

117 
84 

150 
144 
187 
216 
209 
300 
462 
396 
253 
144 
175 
130 
135 
112 
174 
120 

62 
64 

I 

AnteiJ der 
einzelnen 

Faserliingen 
an der Ge
samtfaser· 

anzahl 

% 

0,5 
0,5 
0,0 
1,5 
1,5 
0,5 
1,5 
1,5 
2,5 
2,5 
4,5 
3,0 
5,0 
4,5 
5,5 
6,0 
5,5 
7,5 

11,0 
9,0 
5,5 
3,0 
3,5 
2,5 
2,5 
2,0 
3,0 
2,0 
1,0 
1,0 

izues = 200 iLges = 3860mmi 100,0% 

l - Lges _ 3860 _ 19 .. 
m------- ,omm 

Zges 200 

gr6Bte Faserlange lmax = 32 mm, 
Handelsstapeilange lH = 28/30 mm, 
haufigste Faserlange III = 21 mm, 
mittlere Faserlange (llittelstapel) lm = 19,3 mm, 
Anzahl der Fasern tiber der Durch-

schnittslange. . . . . . . . ., 53,5% 
Anzahl der Fasern unter der Durch-

schnittslange ......... , 46,5%. 

MengenverhiiJtnis der Fa
serlangen im gesamten 
Gespinstquerschnitt dar
stellt. Aus dem Flachen
inhalt des Diagramms 
und aus der Basis er
rechnet sich in der be
reits erlauterten Weise 
die gesuchte mittlere Fa
serlange 1m. 

Bei den einzelnen Ge
wichtsbestimmungen er
weist es sich als zweck
maBig, die Barte auf 
einem Uhrglas zur Wa
gung zu bringen und stets 
das Mittel von minde
stens 5 Beobachtungen zu 
nehmen. Auf diese Weise 
vermeidet man am besten 
aIle Willkiirlichkeiten und 
Zufalligkeiten beim Aus
kammen und Herstellen 
der einzelnen Faserbarte. 
Die Feinheit der Faser
langenunterteilung, d. h. 
die Stufenhohe wird in 
geeigneter Weise dem je
weils zu untersuchenden 
Material angepaBt. 

Beispiele: a) Bei der 
Untersuchung einer Roh
baumwolle nach dem Ein
zelauszahl- und -ausmeB
verfahren wurden in einem 
bestimmten Falle folgende 
Werte ermittelt (s. neben· 
stehende Tab.). 

Der ermittelte Wert 
von 28/30 mm fiir die 
Handelsstapellange laBt 
den SchluB zu, daB es 
sich bei dem vorliegenden 
Material alIer Wahr

scheinlichkeit nach um eine amerikanische BaumwoIlqualitat handelt. 
Aus dem FaserlangenschaubiId (Abb.l) erkennt man, daB die Verteilung 
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der einzelnen Faserlangen im Stapel eine recht gleichmaBige ist: 53,5% 
aller Fasern liegen fiber der Durchschnittsfaserlange von 19,3 mm; die 
groBte Haufigkeit tritt demnach unter den langeren Fasern auf. 
AuBerdem ist der prozentuale Anteil der kiirzesten Fasern recht gering 
(nur 6,0% unter 10 mm), so daB mit nur wenig Spinnabfall zu rechnen ist. 

AuBer den vorstehenden Angaben fiber die Faserlange kommen 
fUr die qualitative Wertbeurteilung von Rohbaumwolle noch folgende 
kennzeichnende Eigenschaften hauptsachlich in Betracht: 

1. Faserfeinheit, 2. Gehalt an minderwertigen Fasern (d. h. an toten, 
halb- und unreifen sowie anormalen Haaren), 3. Gehalt an Verunreini
gungen (Laub, Staub, Sand, Schalen usw.), 4. Faserfestigkeit und Bruch
dehnung, 5. Farbe und Farbaufnahmefahigkeit, 6. Glanz und 7. Mer
zerisierfahigkeit (nur in besonderen Fallen erforderlich). tiber die Unter
suchung einiger dieser wertbestimmenden Faktoren vgl. die Ubungen 
16, 17, 28 und 35. 

b) Die Bestimmung der mittleren Faserlange im Querschnitt eines 
Baumwollvorgespinstes, einer Feinflyerlunte, nach der Mfiller schen 
Faserbartmethode ergab folgende Ergebnisse: 

Gewicht von 1 m V orgespinst im Mittel 
aus 10 Wagungen . . . . . . . . . 0,153 g 

Folglich ist die metrische Feinheitsnummer des Gespinstes: 
L(m) 1 

N m = G (g) = 0,153 = 6,53. 

Gewicht von 5 ungekiirzten Faserbarten .• 5,720 mg 
Mittleres Faserbartgewicht .......• G = 1,144 mg. 

Hieraus berechnet sich die mittlere Faserlange im Querschnitt nach 
der Mfillerschen Formel zu: 

lm = 2· G . Nm = 2 . 1,144'6,53 = 14,94 mm. 

Werte zur Aufstellung des Stapeldiagramms: 

Lange der 
gekiirzten 
Faserbarte 

mm 

l1 = 25 
l2 = 20 
l3 = 15 
l4 = 10 
l; = 5 

Gewicht der gekiirzten 
Faserbarte im Mittel 
aus je 5 Wagungen 

mg 

G1 = 1,135 
G2 = 1,079 
G3 = 0,926 
G4 = 0,677 
G5 = 0,339 

Mittlere Gewichts
differenz der 

Faser bartstiicke 
mg 

G - G1 = 0,009 
G - G2 = 0,065 
G - G3 = 0,218 
G - G4 = 0,467 
G - G6 = 0,805 

Langste Faser im Mittel aus 5 Messungen: 

lmax = 30mm. 

Durch Ausplanimetrieren des Faserlangendiagramms (Abb. 2) wurde 
im vorliegenden Fane die mittlere Faserlange im Gespinstquerschnitt zu: 

'm=15,7 mm 
errechnet. Nach der E. Mfillerschen Formel ergibt sich aus hier 
nicht naher zu erorternden Griinden meist eine etwas kfirzere mittlere 
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Faserlange als dem aus der Faserbartkurve II graphisch be
stimmten Wert entspricht. Die im Gespinst ermittelte Durchschnitts-

-- " 0L-L-~,-__ ~L-__ ~ __ ~~ __ ~~ __ -~-~ ____ ~ __ ~~L-~~~~ 
0,1 o,Z 0,3 o,¥ o,s 0,5 1,0 

Barfgewichfsr/irnrefJzefJ mg 

Abb.2. stapeldiagramm nach der E. MiiIIerschen Faserbartmethode. 

faserlange ist selbstredend nicht mit dem Mittelstapel der verwendeten 
Rohbaumwolle zU identifizieren, da letztere bei der Verarbeitung 
stets eine mehr oder weniger erhebliche Verkiirzung erfahrt. 

Ubung 28. 
Aufgabe: Die mittlere Feinheitsnummer der Wollhaare in 

einem Kammgarn ist nach einem der nachfolgenden Ver
fahren zu bestimmen: 

a) durch Auszahlen der Einzelfasern im Garnquerschnitt, 
b) durch direkt:e Wagung und Langenmessung, 
c) durch mikroskopische Faserdickenmessung und 
d) durch mikroskopische Querschnittsflachenermittlung. 

Erfordernisse: zu a) wie bei Ubung 11, hierzu Weife und Waage; 
zu b) wie bei Ubung 26, hierzu Mikrowaage. 
zu c) Mikroskop mit starkerem Objektiv und Okularmikrometer, 

Objektmikrometer; 
zu d) wie bei Ubung 10. 

Ausfiihrung a) Zunachst wird in bekannter Weise die metrische Fein
heitsnummer des zu untersuchenden Garnes bestimmt. Sodann ent
nimmt man verschiedenen Fadenteilen kurze Stiicke von etwa je 5 mm 
Lange, wobei auffallend dicke und abnorm diinne Fadenstellen unberiick
sichtigt bleiben, und zieht die Einzelfasern unter Zuhilfenahme einer 
Prapariernadel auf einer andersfarbigen Samtunterlage vorsichtig aus
einander. Durch Fortnehmen einzelner dieser Haarstiicke mit einer 
Pinzette geht die Zahlung der in je einem der abgeschnittenen Faden
stiickchen enthaltenen Einzelhaare rasch vonstatten und laBt sich bei 
etwa 20-50 Haaren im Gespinstquerschnitt unter der Lupe oder 
schwach vergroBerndem 1YIikroskop bequem bewirken (vgl. hierzu auch 
Ubung 11 und 32). Die mittlere Faserzahl im Garnquerschnitt 
multipliziert mit der gramm-metrischen Gespinstnummer ergibt die 
durchschnittliche metrische Feinheitsnummer der das Garn bildenden 
Wollhaare. 
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b) Soll fur ein Gespinst neben der Feinheit der Einzelhaare auch 
gleichzeitig die mittlere FaserIange bestimmt werden (vgl. Ubung 26), 
so empfiehlt sich folgende Methode: Nach erfolgter Langenmessung 
werden samtliche fur die Ermittlung der Faserlange herangezogenen 
Einzelhaare mit einem Uhrglas bedeckt, damit keine Faser verloren 
geht, und nach Beendigung der Langenmessung zur Wagung auf eine 
sehr empfindlichen Waage (Mikrowaage) gebracht. 1st die Gesamtlange 
der gemessenen Haare als Summe aller Einzelhaarlangen bekannt, laBt 
sich mit Hilfe des Gesamtfasergewichtes auch leicht die mittlere me
trische Faserfeinheitsnummer finden. 

c) Die Bestimmung der Faserfeinheitsnummer aus der Faserdicke 
ist allgemein nur bei Fasern mit voIlkommen oder wenigstens nahezu 
kreisrunden Querschnittsflachen zulassig, also z. B. bei Wollhaaren, die 
in der Regel einen nur schwach elliptisch geformten Querschnitt auf
weisen. Da bei der Dickenmessung stets eine groBere Anzahl von Einzel
haaren gepruft werden mussen, um brauchbare und zuverlassige Durch
schnittswerte zu erhalten, erfaBt man bei der Messung aIler Wahrschein
lichkeit nach sowieso teils die groBere, teils die kleinere Ellipsenachse, 
so daB sich die vorhandenen Dickendifferenzen meist ausgleichen werden 
und infolgedessen auch der wirklich entstehende Fehler bei Annahme 
einer kreisformigen Querschnittsflache nur sehr gering ist. Mittels eines 
vorher genau geeichten Okularmikrometers (vgl. Ubung 1) laBt sich 
die Dickenbestimmung schnell und leicht bewerkstelligen. Aus der ge
fundenen mittleren Faserdicke wird schlieBlich die Einzelfaserquer
schnittsflache als Kreisflache berechnet und sodann hieraus und aus 
dem bekannten spezifischen Gewicht die gesuchte Faserfeinheitsnummer 
abgeleitet. 

d) Nach den in Ubung 10 beschriebenen Grundsatzen werden mittels 
eines Zeichenapparates eine groBere Anzahl von Mikrotomschnitten 
gezeichnet, sodann nach einem der bekannten Verfahren ihrer Flache 
nach ausgemessen und schlieBlich aus den erhaltenen Einzelwerten das 
arithmetische Mittel gebildet. Unter Berucksichtigung der VergroBerung 
der Zeichnung ergibt sich aus dem gefundenen Mittelwert die wirkliche 
dem Faserquerschnitt zukommende Flache in q[l (vgl. die Faktoren auf 
S.123). Die gesuchte metrische Nummer des Haares findet man wieder
um mit Hilfe des bekaunten Eigengewichtes der Fasersubstanz. 

Beispiel: In einem bestimmten FaIle ergab die Bestimmung der 
mittleren metrischen Feinheitsnummer der W ollhaare in einem Kamm
garn nach den vier beschriebenen Verfahren folgende Ergebnisse: 

a) Es wurden 20 verschiedene Garnstellen ausgezahlt und im Durch
schnitt z = 34 Haare im Gespinstquerschnitt erhalten. Die metrische 
Garnnummer des Gespinstes betrug Nm = 16,4. Aus den beiden Daten 
berechnet sich nach der Formel: 

9( = z· Nm 

9( = 34'16,4 = 558 (;), 

wobei 9( die gesuchte Faserfeinheitsnummer bedeutet. 
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b) Die Gesamtlange aller gemessenen Einzelhaare ergab sieh als 
Summe samtlieher Einzelfaserlangen zu: 

L = II + l2 + la + ... Tn = 687 em = 6,87 m. 

Das Gesamtgewieht aller gemessenen Haare betrug: 
G = 12,32 mg = 0,01232 g 

Aus diesen beiden Werten folgt fUr die mittlere metrisehe Faser
feinheitsnurnmer: 

L 6,87 (ill) 
~ = G =0,01232 =558 g-

e) Bei der mikroskopisehen Dickenmessung wurde der mittlere Haar
durchmesser aus 20 Einzelbestimmungen zu: 

d = 42,5 fk gefunden. 
Demnaeh betragt der als Kreisflaehe angenommene Einzelfaser-

querschnitt: 
F= d2 • n = 42,5·42,5· n = 141863 qll. 

4 4 ' r 

Fur die gesuchte metrische Faserfeinheitsnummer folgt nach der auf 
S.124 angegebenen Formel: 

~=~ __ =~= 757575 =534 (ill) 
sg/ccm • FC!.U F 1418,63 g 

d) Die mikroskopische Querschnittsbestimmung lieferte im Dureh
schnitt aus 20 Einzelmessungen eine Wolleinzelhaarquersehnittsflache 
von: 

F= 1330 qfk. 
D emnaeh ist: 

~ = 757 575 = 570 (ill) 
1330 g 

Fur das untersuchte Kammgarn bereehnet sich im Mittel aus den 
Ergebnissen der vier verschiedenen Bestimmungsmethoden die Einzel. 
faserdurchschnittsnummer zu 

~m = 555(;) 

Hierbei weichen die unter c) und d) gefundenen Werte am meisten vom 
Gesamtdurchschnittsergebnis ab und zwar in dem einen Fall urn - 3,8%, 
im anderen um + 2,7%. Diese auBerordentlich geringen Fehlerprozente 
liegen innerhalb der bei den einzelnen Verfahren erzielbaren Versuchs
genauigkeit. 

Ubung 29. 
Aufgabe: Von einer Baumwollgarnsendung soIl das Han

delsgewicht und die durchschnittliche Garnnummer fest
gestellt werden. 
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Erfordernisse: Zwei Konditionierapparate, Waage und Werre. 

Ausfiibrung: Zur Feststellung des Handelsgewichtes einer Sendung 
wird zunachst das Gesamtgewicht einer Kiste ermittelt, hiervon die 
Kistentara abgezogen und das Nettogewicht bestimmt. Von dem so 
erhaltenen Nettogewicht (Gewicht von Garn + Hiilsen) geht nun noch 
das Hiilsengesamtgewicht ab, um das Garnreingewicht zu erhalten. 
Vom Garn sind drei Proben (Lose) zu entnehmen (zu ziehen), zur Nurnmer
bestimmung abzuwerren und genau zu wiegen. Die Feststellung des 
Kistenbruttogewichtes, der Kistentara, das Ziehen der drei Lose und deren 
Wagung haben moglichst gleichzeitig zu geschehen, urn jede Gewichts
veranderung durch Anziehen oder Ausdunsten von Wasser zu vermeiden. 
Nachdem erfolgt das Trocknen von zwei Losen in je einem Trockenapparat 
bei 105-110°0. Die Trocknung erfolgt solange, bis das zuletzt festgestellte 
Gewicht nach 10 Minuten weiterer Trockenzeit weniger als 0,05% Feuch
tigkeit verliert. Hiernach muB angenommen werden, daB das Garn voll
standig getrocknet, also das enthaltene Wasser ganzlich verdunstet ist. 
Sind die beiden Trockenlose fertig getrocknet, wird der Feuchtigkeitsge
halt in Prozent auf 100 Teile Trockensubstanz errechnet, der sich aus dem 
Garngewicht vor und nach dem Trocknen ergibt. Der hochst zulassige 
Unterschied zwischen den beiden Konditionierungen darf 0,5 % nicht tiber
schreiten, andernfalls auch das dritte als Reserve zuruckgelegte Los in 
gleicher Weise getrocknet werden muB. Uberschreitet alsdann der groBte 
Unterschied der drei Austrocknungen nicht 1,0%, so wird das Mittel der 
drei Konditionierergebnisse der Berechnung des Handelsgewichtes zu
grunde gelegt. Zu dem erhaltenen Trockengewicht wird nun der gesetzlich 
festgelegte Feuchtigkeitszuschlag (die "Reprise", vgl. TabeIle auf S.107) 
gerechnet. Hat man auf diese Weise das Normalgewicht der Proben 
ermittelt, kann durch Umrechnung leicht das Normalhandelsgewicht 
der ganzen Kiste oder Sendung bestimmt und, da die Gesamtfadenlange 
der Lose bekannt ist, auch die konditionierte Garnnummer (Handels
nummer) berechnet werden. Wie die Verrechnung eines von den gesetz
lich festgelegten Bestimmungen abweichenden Feuchtigkeitsgehaltes 
und die Vergutung fUr eine nicht eingehaltene Sollnummer in der Praxis 
erfolgt, zeigt nachfolgendes Beispiel. 

Beispiel: In einem bestimmten FaIle ergab die Priifung einer Garn
sendung hinsichtlich Feuchtigkeitsgehalt, Handelsgewicht und Garn
nummer: 

Bruttogewicht der Kiste . . . . . 
Kistentara . . . . . . . . . . . 
Nettogewicht von Gam + Hulsen . 
Gesamtgewicht der Hiilsen . . . . 
Garnreingewicht der Kiste . . . . 

195,3 kg 
- 32,5 kg 

162,8 kg 
- 28,9 kg 

133,9 kg. 

Die Kiste enthielt 2325 Kopse, deren Hulsengewicht sich dmch Um
rechnung der zur Nummerbestimmung abgeweiften Proben auf die 
Gesamtzahl bestimmen laBt: 

10 Hulsen wiegen 124,27 g, demnach 2325 Hulsen 28,89 kg. 
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Die Aufstellung del' Konditionietergebnisse del' Lose ist folgende: 

1 
2 
3 

Rohgewicht 
(Gam 

+ Hiilsen) 

349,960 g 
355,810 g 

Hiilsen
gewicht 

60,700 g 
63,570 g 

Gamreingewicht 

vor I nach 

dem Trocknen 

289,260 g 
292,240 g 

260,520 g 
262,800 g 

Verlust 

28,740 g 
29,440 g 

Feuchti~keit 
auf 100 Teile 

Trockeu
substauz 

1l,03% 
1l,20% 

im I 
Q.ga=n=z:.::en=--:.70:..:5:"-.,7:..:7..:0~g,--,--=1=-24=,=-27:..:0,-,g"-,--_5.::..8::..::1,,-,,5:..:0...:.0-,,g'----j_5-=-2_3:.:.,3_2_0-"'g_I_5:..:8...:.,1:..:8...:.0-"g'-'..--=c1:::..:1,.=12=.°!C!.Yo_ 
8,5 Teile zulassige Feuchtigkeit auf I 

100 Teile Trockengewicht = ~,..;4=4.c"4::;8c::2-,,g'---l 
N ormalfeuchtes Gewicht der Proben = 567,802 g 

Da die beiden Trocknungsergebnisse nur um 0,17% voneinander ab
weichen (zulassig 0,5%), so eriibrigt sich die Konditionierung des vor
bereiteten dritten Loses. 

Das Garnreingewicht del' Sendung wurde mit 133,9 kg ermittelt; 
ihr Gesamtnormalhandelsgewicht errechnet sich demnach wie folgt: 

581,500 g Reingewicht del' Proben VOl' dem Trocknen ergaben ein 
Normalhandelsgewicht von 567,802 g; demnach miissen 133,9 kg ein 
Normalgewicht haben von: 

567,802 . 133,9 = 130 75 k 
581,500 ,g. 

In diesem FaIle war also die Garnsendung feuchter als zulassig, so 
daB das Normalhandelsgewicht (130,75 kg) geringer ist als das er
mittelte Reingewicht del' Sendung im Anlieferungszustand (133,90 kg). 
Die A bnahme betragt 3,15 kg odeI' 

3,15 . 100 = 2 35 0 / 
133,90 ,/0' 

Um diesen Betrag ist die Rechnung des Spinners zunachst zu kiirzen. 
Aus del' beim Weifen ermittelten Gesamtfadenlange del' Lose und 

aus dem normalen Handelsgewicht del' Proben berechnet sich die kon
ditionierte Garnnummer del' Sendung, wie folgt: 

Gesamtfadenlange der zwei Lose 
(10 Kopse) . . . . . . . . . . . L = 14825,50 m 

Normalfeuchtes Gewicht der Proben G = 567,802 g 
Gramm-metrische Garnnummer: 

T _L _14825,50 m 
11m - G - 567,802 g = 26,11 

Englische Gamnummer: Ne= 0,5906 . 26,11 = 15,42. 

1m vorliegenden FaIle war bei dem Spinner die Garnnummer 16 engl. 
besteIlt worden, das Garn ist also, selbst auf normalfeuchten Zustand 
bezogen, immer noch zu grob ausgesponnen worden, wofiir dem Kaufer 
eine Vergiitung zusteht. Die Berechnung diesel' geschieht auf folgende 
Weise: 



Ubung 30. 

Bestellte Nummer (Soll-Nummer), 
engl. .............. 16,00 

Gelieferte Nummer (Ist-Nummer) engl., 
auf normales Handelsgewicht be
rechnet. . . . . . . . . . . . . 15,42 

Abweichung der geliefert~n ?a.rn-Nr. 16,00 _ 15,42 
von der bestellten Nr. ill Yo . . . = 16,00 X 100 

= - 3,63% 
Zulassige Abweichung fiir Ga.rne der 

Nr.14-22 nach dem deutschen 
Baumwollkontrakt v. 1. 4. 1913 . . = ± 3,00% 

Zu vergiitende Abweichung .... - 0,63 % 
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Um diese 0,63% ist das Normalhandelsgewicht der Sendung, er
rechnet zu 130,75 kg, zu kiirzen. Diese 0,63% betragen 0,82 kg, so 
daB sich als endgultiges Berechnungsgewicht ergibt: 

Normalhandelsgewicht . . . . . .. 130,75 kg 
Abzug wegen zu grober Nu=er . . 0,82 kg 
Endgiiltiges Berechnungsgewicht 129,93 kg. 

In dem vorliegenden FaIle muB sich der Spinner nicht nur einen 
Abzug wegen Uberschreitung des zulassigen Feuchtigkeitsgehaltes, 
sondern auch noch eine zweite Kurzung wegen zu groben Ausspinnens 
gefallen lassen. 

Ubung 30. 
Aufgabe: Von einem Ballen Organzin ist das Handels

gewicht zu bestimmen. 

Edordernisse: Konditioniera ppara t. 
Ausfiihrung: Im allgemeinen wird nach den gleichen Gesichtspunkten 

wie in Ubung 29 verfahren: zunachst Bestimmung des Bruttogewichtes 
des zur Musterung ubergebenenBaIlens, femer Ermittlung derTara und des 
Nettogewichtes, dann Auswahl einer durch drei teilbaren Anzahl Muster
strange. Diese aus verschiedenen Teilen des Ballens stammenden Proben 
werden moglichst gleichmaBig auf drei Lose verteilt, sofort gewogen, 
zwei von denMustern vorschriftsmaBig getrocknet und schlieBlich nach 
eingetretener Gewichtskonstanz zuruckgewogen. Hierauf werden die 
Verluste beider Muster in bekannter Weise in Prozent urngerechnet. 
Stimmen diese Ergebnisse uberein oder weichen sie nicht mehr als urn 
1/3 % (fUr Seide) voneinander ab, so ist dieKonditionierung beendet und 
der dritte zurUckgelassene Probestrang braucht einer Trocknung nicht 
unterzogen zu werden. Dem ermittelten Trockengewicht der Proben wird 
der handelsubliche Zuschlag von 11,0% fur Seide zugerechnet, woraus 
sich das normale Handelsgewicht der Muster ergibt. Durch Umrechnung 
erhalt man dann auch leicht das gesuchte Handelsgewicht des ganzen 
Ballen. 

Beispiel: 
Bruttogewicht von 1 Ballen Organzin . 165,750 kg 
Tara (Verpackung) ......... 1,875 kg 
Nettogewicht = Reingewicht der Seide. 163,875 kg. 
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Gezogen wurden insgesamt 18 Probestrange und hiervon werden je 
zweimal sechs Strange getrocknet. 

Gewicht Feuchtigkeit 
Los-Nr. von je 6 Strangen Verlust auf 100 Teile vor I nach Trockensu bstanz dem Trocknen 

1 293,65 g 267,35 g 26,30 g 9,84% 
2 295,61 g 268,36 g 27,25 g 10,15% 

imGanzen 589,26 g 535,71 g 53,55 g 9,99% 

Unterschied der Konditionierergebnisse beider Priifungen: 
0,31 % (gerade noch zulassig, da unter 1/3%), 
Trockengewicht der Proben 535,71 g 
Handelsiiblicher Zuschlag von 11 % . + 58,93 g 
Normalhandelsgewicht der Proben. 594,64 g 

Normalhandelsgewicht des Ballens. 594,64' 163,875 = 165 37 kg 
589,26 ' 

Andere Berechnungsart (einfacher, da teilweise auf graphischem 
Wege zu lasen) : 

Zunachst wird die Feuchtigkeit nicht auf 100 Teile Trockensubstanz, 
sondern auf 100 Teile lufttrockenes Material berechnet: 

_ 53,55 . 100 _ 9 08 01 
wI - 589,26 -, 10 

Dieser auf die Gesamtmenge bezogene Wassergehalt WI ergibt sich auch 
aus dem bereits ermittelten Wassergehalt W = 9,99% (bezogen auf die 
Fasertrockensubstanz) auf folgende Weise (vgl. Formel auf S. 128): 

_ 100· W _ ~ _ 9 08 01 
WI - 100 + W - 109,99 -, 10 

Das Handelsgewicht H fUr 100 Teile lufttrockene Fasersubstanz er
rechnet sich aus WI = 9,08% und aus der handelsublichen Feuchtigkeit 
r = 1l,0% nach der Formel (vgl. S. 128) 

H= 100 +r-w1 ' (1 +r/100) 
zu: H = III - 9,08 . I,ll = 100,92 Gewichtsteile. 
Dieses Handelsgewicht kann auch der graphischen Darstellung auf 
Tafel XIX direkt bei WI = 9,08 % fur r = 1l,0% (Seide) entnommen werden. 

Da das Nettogewicht des lufttrockenen Ballen 163,875 kg betragt, 
ist das gesuchte normale Handelsgewicht fUr den BaIlen: 

163,875'100,92 = 165 37 k 
100 ,g, 

was bereits oben auf anderem \Vege gefunden wurde. 
In dem vorliegenden FaIle bleibt die Sendung unter der zulassigen 

Feuchtigkeit, so daB das normale Handelsgewicht von 165,370 kg 
graBer ist als das Reingewicht des Ballens von 163,875 kg im Anlie
ferungszustand. Die Zunahme betragt 1,495 kg oder 

1,495 . 100 = 0 91 01 
163,875 ' 10' 
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"Obung 31. 
Aufgabe: Von einem Strang Baumwollgarn ist mittels 

Waage und Weife die konditionierte Nummer festzustellen. 

Erfordernisse: Analytische Waage, Weife, Wageglaschen mit Glas
stopsel, Trockenschrank, Exsikkator . 

.A:usfiihrung: In allen Fallen der Praxis, wo verhaltnismaBig geringe 
Garnmengen (etwa 1-5 g) zur Verfiigung stehen, von denen auBerdem 
nur ein Teil zur Konditionierung und Nummerbestimmung gelangen 
kann, ein anderer Teil fUr ReiBversuche, zur Drallbestimmung usw., 
der Rest schIieBlich als Vergleichsmuster oder zu ahnlichen Zwecken 
zuruckgelegt werden solI, ist es zweckmaBig, die Trocknrtng nicht in 
einem groBen Konditionierapparat mit verbundener Waage, sondern 
in einem kleinen Wageglaschen und in einem doppelwandigen Luft
trockenschrank vorzunehmen. Zu diesem Zwecke werden zwei oder drei 
der Lange und dem Gewicht nach genau bekannte Garnproben je in 
ein durch starke Erwarmung vollig ausgetrocknetes Wageglaschen ein
geschlossen. Diese Glaschen werden offen in den Trockenschrank ge
stellt, der auf eine Temperatur von 105-110° C gehalten wird. Nach 
Verlauf von etwa 3-4 Stunden schlieBt man die Glaschen moglichst 
innerhalb des Schrankes mit den zugeh6rigen Stopseln, die sich wahrend 
der Trocknung ebenfalls im Schrank befinden mUssen, nimmt die Glas
chen dann heraus, laBt sie in einem Exsikkator erkalten und bestimmt ihr 
Gewicht. Der Feuchtigkeitsgehalt der Proben ergibt sich dann als 
Differenz des Gewichtes von Glaschen + Probe vor und nach dem Trock
nen. Dem mittleren Trockengewicht des Garnes rechnet man in bekann
ter Weise den handelsublich zulassigen Feuchtigkeitszuschlag zu und 
erhalt damit das legale Handelsgewicht. Auf Grund des Handelsgewich
tes und der anfangs bestimmten Garnlange berechnet sich die gesuchte 
konditionierte Garnnummer. 

Beispiel: Von einem vorgelegten Baumwollgarnstrang wurden 
3 Proben a 50 m abgeweift, gewogen und getrocknet und hierbei folgende 
Ergebnisse erzielt: (s. Tab. Seite 48 oben.) 
Da der gr6Bte Unterschied im Feuchtigkeitsgehalt bei den drei Bestim
mungen nur 0,14% (= 6,87 -6,73) betragt, sind die einzelnen Trock
nungsergebnisse recht zufriedenstellend. 

Es wiegen: 
50 m Gam vollstandig getrocknet im Mittel 1,2219 g 
Hierzu 8,5% handelsiiblicher Zuschlag (Re-

prise) ............... 0,1039 g 
Normales Handelsgewicht von 50 m Gam 1,3258 g 

konditionierte metrische Garnnummer: 
L 50 m 

N mk = (j= 1,3258 g = 37,71 

konditionierte englische Garnnummer: 
N ek = 37,71 ·0,59 = 22,25. 

Die Bestimmung der metro Nummer kann auch an Hand des Nomo-
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Gewicht von 50 m Gam 
im Anlieferungszu-
zustand 

Gewicht der Gamprobe 
+ Wageglaschen vor 
dem Trocknen 

Gewicht der Gamprobe 
+ Wageglaschennach 
dem Trocknen 

Gewicht der im Gam 
enthaltenen'Feuchtig-
keit , 

Trockengewicht von 50m 
Garn 

Feuchtigkeitsgehalt, be-
zogen auf das ange-
lieferte Material 

Feuchtigkeitsgehalt, be-
zogen auf die Trocken-

Ubungsaufgaben. 

Probe a I Probe b 

1,2813 g 1,3054 g 

31,4802 g 32,0114 g 

31,3978 g 31,9287 g 

0,0824 g 0,0827 g 

1,1989 g 1,2227 g 

6,43% 6,34% 

Probe c I Mittelwerte 

1,3277 g 

34,9771 g 

34,8934 g 

0,0837 g 

1,2440 g 

6,30% 

1,3048 g 

0,0829 g 

1,2219 g 

6,36% 

6,79% 

gramms (Tafel I) erfolgen; fur die Umreclmung in das engl. System ist 
die Garnnumerierungstafel (Tafel II) mit Vorteil zu benutzen. 

substanz . 6,87% 6,76% 6,73% 

Die gefundene Handelsnummer oder konditiomerte Garnnummer 
ist allen weiteren Prufungen (Berechnung der ReiBlange, der Draht
konstante usw.) zugrunde zu legen. 

ist 

Ubung 32. 
Aufgabe: Von einem kurzen ungebleichten Flachsfaden 

a) mittels mikrometrischer GarnW'aage, 
b) nach der DickenmeBmethode von Marschik und 
c) durch Auszahlen del' Einzelfasern im Gespinstquer

schnitt nach dem Verfahren von E. Wagner die 
Garnnummer zu bestimmen. 

Erfordernisse: zu a) Mikroskopische GarnW'aage, z. B. TorsionsW'aage 
oder Prazisionszeigerwaage von Schopper, MaBstab, Schere, 

zu b) vgI. Ubung 34, 
zu c) vgl. Ubung 20, hierzu Reagenzglaschen, lO%ige SodalOsung, 

Essigsaure, Wasserbad, Glaskugelchen, evtl. kleine Handzentrifuge. 

Ausfiihrung: a) Das auf Garnnummer zu prufende Fadenstuck 
wird zunachst bei 65% reI. Luftfeuchtigkeit langere Zeit ausgelegt, so
dann eine bestimmte und den jeweiligen Umstanden nach moglichst 
groBe Lange im gestreckten abel' nicht ausgedelmten Zustande zur 
Wagung gebracht und schlieBlich die Garnnummer aus Lange und 
Gewicht in bekannter Weise berechnet. Del' jeweilige Feuchtigkeits
gehalt des Materials laBt sich selbstredend bei nur ganz kurzen Faden-
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stucken nicht beriicksichtigen; im ubrigen spielt dieser im Vergleich zu 
den ganz erheblichen Gewichts- bzw. Nummernschwankungen innerhalb 
sehr kurzer Garnlangen keine Rolle. Wie die Versuche E. Wagners ge
zeigt haben, gelingt es bei der Prufung von nur 10 cm langen Faden in 
den seltensten Fallen, nach der Wagemethode die "Mittelnummer" 
einigermaBen befriedigend zu bestimmen; fUr grobe Gespinste kann man 
bestenfalls mit einer Genauigkeit von 10% rechnen, bei feinen Garnen 
sind die erzielbaren Ergebnisse noch wesentlich ungenauer, und Schwan
kungen um 50% und mehr in der Garnfeinheit gehoren praktisch nicht 
zu den Seltenheiten. 

b) Als zweites Verfahren zur Feinheitsbestimmung von kurzen 
Fadenstucken kann unter Umstanden die auf der Garndickenmes. 
sung beruhende Methode gute Dienste leisten. Die Ermittlung des Fa
dendurchmessers geschieht zweckmaBig nach den in Ubung 34 beschrie
benen Gruudsatzen. Um aus der Garndicke die Feinheit des Gespinstes 
abzuleiten, ist noch die Kenntnis der jeweiligen Fadendichte, des 
scheinbaren spezifischen Fadengewichtes, erforderlich. Letzteres 
schwankt allerdings je nach Garndrehung, Erzeugungsart und Ge
spinstfeinheit innerhalb auBerordentlich weiter Grenzen, so daB auf 
Gruud der Fadendicke uberhaupt nur eine annahernde Nummern
bestimmung moglich ist. FUr praktische FaIle kann man etwa mit einer 
erreichbaren Genauigkeit von bestenfalls 15% rechnen; bei groben 
Garnen geben die GleichmaBigkeitsdifferenzen zu groBen Fehlern .An
laB, bei feinen Gespinsten erschweren die geringen Dickenunterschiede 
eine genaue Messung und fUhren ebenfalls zu erheblichen Abweichungen. 

Allgemein berechnet sich die metrische Garnnummer eines Gespin
stes aus der Garndicke d in Millimeter und der scheinbaren Garn
dichte a in g/ccm (vgl. Zahlentafel auf S. lIS) nach der Formel: 

4 K K' 
N m = n • C1 . d2 = (j,2; Ne = d2 

Fur die Konstanten K und K' gibt Wagner auf Gruud zahlreicher 
eingehender Untersuchungen die in der folgenden Ubersicht enthaltenen 
Mittelwerte an: 

Anzahl der 
Bezeichnung der Drehungen Garndicke d K= K'= 

Garne auf N m ·d2 Ne ·d2 
1 ZoIl eng!. mm 

Flachsgarne: 
aile N ummern 7-25 0,08-0,35 1,161 1,916 

Baumwollgarne: 
I. hart gedrehte Kettgarne 

von Watermaschinen, 
aile Nummern. 15-40 0,10-0,20 1,395 0,823 

II. weich gedrehte Garne 
von Mulemaschinen, 

grobe Nummern . 10-30 0,13-0,30 2,458 1,450 
mittlere Nummern . 20-40 0,08-0,13 1,840 1,086 
feine N ummern 30-50 0,06-0,075 1,382 0,816 

IIerzog-Wagner, Faserstoff·Praktikum. 4 
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c) Die genauesten Werte werden durch Ausziihlen der im Gespinst
querschnitt enthaltenen Einzelfasern nach der Gelatinemethode er
halten. Dieses Verfahren empfiehlt sich allgemein bei Material
mangel fUr die Feinheitsbestimmung von Faden, deren Lange zu ge
ring ist, um den sonst iiblichen Weg durch Wagung einer bestimmten 
Garnlange beschreiten zu konnen, in Fallen, wo das Probematerial aus 
irgendwelchen Grunden so zermiirbt ist, daB ein Weifen und eine ge
naue Langenbestimmung unmoglich ist, ferner speziell bei der Garn
nummerermittlung in konfektionierten Waren. Sehr haufig ist gerade 
in der Untersuchungspraxis die Fadenfeinheit in gefarbten, appretier
ten, impragnierten, merzerisierten, gebleichten oder sonstwie veredelten 
Geweben zu bestimmen. Da im Garnhandel die Garnnummern nach 
der Nummer des Rohgarns angegeben werden, so ist es erforderlich, bei 
der Wagemethode zunachst samtliche auf das Gewicht, bei der Feinheits
bestimmung aus der Fadendicke aIle auf das Volumen EinfluB iibende 
Fremdstoffe (Nichtfaserstoffe) zu beseitigen (Schlichte, Fette, Ole, 
Beschwerung, Impragnierungsmittel, starke Farbanhaufungen usw.). 
Dies geschieht nach den iiblichenExtraktionsverfahren (mit Ather, Ben
zin u. dgl.), Abkochverfahren (mit Soda, Seife und Soda u. dgl.), Ent
schlichtungsverfahren (z. B. mit 1-2 % iger DiastaforlOsung) und 
mittels anderer Hilfsmittel. - Bei dem Auszahlverfahren aber brauchen 
die Proben weder entfettet, noch gewaschen, entschlichtet, ent
far bt usw. zu werden, da die Faseranzahl in allen Flachsgarnen gleicher 
Feinheit, welche Behandlung sie auch immer erfahren haben, dieselbe 
ist. Das Verfahren ist schlieBlich geeignet, auch die Rohgarnnummer 
von ge bleichten Gespinsten ohne willkiirliche Abnahme des in weiten 
Grenzen schwankenden Bleichverlustes auf das genaueste festzustellen, 
denn 1/4-,1/2-, 3/4- und vollgebleichte Garne enthalten stets dieselbe An
zahl von Einzelfasern wie die entsprechenden Rohgarne. Eine direkte 
Bestimmung der Rohgarnnummer von gebleichten Gespinsten ist weder 
nach dem unter a) noch nach dem unter b) genannten Verfahren mog
lich. Erwahnt sei noch, daB fiir die Nummernbestimmung in Geweben 
nach dieser Methode auch der Einwebverlust und die jeweilige 
Spannung der Faden ohne EinfluB bleibt. Hinsichtlich der erziel
baren Genauigkeit steht dieses Verfahren an erster Stelle und es ist 
als ein ganz besonderer Vorzug hervorzuheben, daB die Auszahlmethode 
um so genauere Ergebnisse liefert, je feiner die zu priifenden Gespinste 
sind, im Gegensatz zum Wage- und dem auf der Fadendickenmessung 
beruhenden Verfahren. 

Was die experimentelle Durchfiihrung dieser Methode anlangt, so 
erfolgt diese nach den allgemeinen Grundsatzen des Gelatinezahlver
fahrens (vgl. Ubung 20b), wobei jedoch die Anzahl der in das Wage
glaschen gelangenden Fadenabschnitte, die Tara des Glaschens, das 
Gewicht der zum AusgieBen verbrauchten Fasergelatinemischung so
wie die Gesamtanzahl aller auf dem Objekttrager befindlichen Einzel
fasern g e n a u ermittelt werden miissen. Bei Bestimmung der im Faden
querschnitt enthaltenen Einzelfaseranzahl muB demnach qua n tit at i v 
verfahren werden im Gegensatz zur Ermittlung des rein zahlenmaBigen 



tlbung 32. 51 

Mischungsverhiiltnisses der in einem Gespinst befindlichen verschiedenen 
Faserkomponenten. 1m letzteren FaIle eriibrigen sich samtliche Wa
gungen und es ist auch, wie in Ubung 20b beschrieben, nicht eine syste
matische Auszahlung des gesamten Objekttragers erforderlich. Ferner 
miissen bei der Nummerbestimmung von Flachsgarnen zunachst die 
Zellbiindel durch langeres Kochen (etwa 20-30 Min.) mit 10%iger 
Sodalosung in einer Eprouvette gelockert ("mazeriert") werden, um die 
Einzelfasern der mikroskopischen Zahlung leichter zuganglich zu machen. 
Es sei besonders betont, daB der vollsta!ldigen Isolierung der un
verletzten Bastzellen der allergroBte Wert beizumessen ist, denn 
einerseits erschweren biindelformig verklebte Fasern die nachfolgende 
Zahlung auBerordentlich und machen diese sehr ungenau, wenn nicht unter 
Umstanden sogar unmoglich; andererseits konnen durch Anwendung 
starkerer Mazerationsmittel die Bastzellen so stark zersetzt werden, daB 
sie in kurze Stiicke zerfallen, wodurch eine zu groBe Anzahl Fasern be
stimmt wird. Nach dem Kochen der Fasern mit Soda16sung laBt man das 
Ganze erkalten und schiittelt behufs guter Verteilung die Fasern wenige 
Minuten kraftig durch, wobei einige zugesetzte Glaskiigelchen die Iso
lierung der Einzelzellen in hohem MaBe befOrdern. Hat man sich von 
der ausreichenden Trennung der Fasern iiberzeugt, so laBt man diese 
absetzen. Nach vollstandiger Sedimentierung werden die Fasern gut 
mit Wasser ausgewaschen und der ganze Inhalt der Eprouvette mit 
einigen wenigen Tropfen Essigsaure annahernd neutralisiert, um die 
Erstarrungsfahigkeit der nunmehr in iiblicher Weise hinzukommenden 
lO%igen Gelatinelosung nicht allzusehr zu beeintrachtigen. Die weitere 
Behandlung ist nun in allen Fallen die gleiche und aus nachfolgendem 
Beispiel zu ersehen. 

Da einerseits die Anzahl der in das Wageglaschen gebrachten Faden
abschnitte (n) und das Gewicht der Gesamtfasergelatine (gI), anderer
seits das Gewicht der auf dem Objekttrager befindlichen Fasergelatine
mischung (g2) und die in ihr enthaltene Gesamtfaseranzahl (x) bekannt 
sind, so laBt sich aus diesen Daten leicht die Anzahl der in einem 
Fadenabschnitt bzw. Gespinstquerschnitt befindlichen Einzelfasern (z) 
berechnen. Diese ist: 

z = Yl' X 

Y2' n 

Fiir die jeweils ermittelte Faseranzahl z im Gespinstquerschnitt 
findet man an Hand der Tabelle auf S. 125 ohne jede Schwierigkeit und 
Rechnung die gesuchte zugehorige Garnnummer. 

Beispiele: In einem bestimmten, der Praxis entnommenen Fall ergab 
die Nummerbestimmung eines kurzen ungebleichten Flachsgarnstiickes 
folgende Ergebnisse: 

a) Wagemethode. 
l\fittleres Garngewicht von 10 cm Lange: 1,09 mg 
1 m dieses Fadens wiegt demnach: 10,9 mg = 0,0109 g. 

4* 
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Hieraus berechnet sich die Garnnununer zu: 
L(m) 1 

Nm = G(g) = 0,0109 = 91,7 

Ne= 1,65'91,7 = 151,3 
b) DickenmeBmethode. Garndicke d im Mittel aus 20 Einzel

messungen: 0,118 nun. 
Hieraus folgt fUr die mittlere Garnnummer nach der angegebenen 

Formel: 
1,161 N m = ~.."..,:...---,,-~,---

0,118 . 0,118 83,4 

1,916 Ne = ~:-:-;;---;;-c;-:;-;:-0,118 . 0,118 137,6 

c) Gelatineauszahlmethode. Von dem Flachsgarn wurden 
insgesamt n = 30 Fadenabschnitte ins Wageglaschen gebracht. Die 
Wagungen lieferten folgende Werte: 

G1 = Gewicht des leeren Wiigegliischens . . . . . . 31,175 g 
G2 = dasselbe + Gelatinelosung + Fasern . . . . . 46,920 g 
fit = vorhandene Gelatinefasermischung = G2 - G1 . 15,745 g 
G3 = nach Entnahme eines Teiles der Fasergelatine 

zuriickgeblieben: Glas + Gelatine + Fasern .. 43,044g 
fh = zum AusgieBen verbrauchte, auf dem Objekt-

triiger befindliche Gelatinefasermischung= G2-G3 3,876 g 
Es entsprechen dann: 

gl = 15,745 g urspriinglich vorhandener Fasergelatine: 
n = 30 Fadenabschnitte, 

g2 = 3,876 g zum AusgieBen verbrauchter bzw. zur Aus
ziihlung auf dem Objekttrager verteilter Fasergelatine, 
demnach: 

n . g2 30 . 3,876 . 
m = ----g;- = 15,745 = 7,4 Fadenabschmtte. 

Diesen m = 7,4 Fadenabschnitten 'kommen als Ergebnis der Auszah
lung: 

x = 414 Einzelfasern 
auf der gesamten Glasplatte zu; in einem Gespinstquerschnitt sind 
daher: 

x 414 
Z = m = 7,4 = 56 Fasern 

enthalten. 
Aus der Tabelle auf S. 125 ist zu entnehmen, daB bei 56 Fasern im 

Gespinstquerschnitt der Flachsfaden eine engl. Nummer von: 
No = 145 

besitzt. 

Vbung 33. 
Aufgabe: Von einem mittelfeinen Baumwollgespinst ist 

mittels Drallapparates 
a) durch Parallellegen der Fasern und 
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b) durch Vor- und Ruckwartsdrehen des Fadens bis zum 
Bruch (Methode nach Marschik) die Anzahl der Garndre
hungen zu bestimmen. 

Erfordernisse: Drehungspriifer von Schopper, Kohl o. a., zwei 
Prapariernadeln, Lupe. 

Ausfiihrung: a) Vor Beginn der eigentlichen Drallbestimmung wird 
zunachst durch Vorversuche die zweckmaBigste Einspannlange des zu 
untersuchenden Gespinstes bestimmt; hierbei wahlt man immer die 
groBtmogliche Lange, bei welcher es je nach dem vorliegenden Faser
material noch moglich ist, den Faden mit Sicherheit aufzudrehen. Nun 
befestigt man ein Stuck des Garnes in der rechten Einspannklemme des 
Apparates, legt das andere Fadenende lose in die linke offene Klemme 
ein, belastet dieses mit einem der Garnnummer entsprechenden Gewicht 
(vgl. "Obung 35) und schlieBt nun auch diese Klemme. Das Aufdrehen des 
Garnes erfolgt durch Drehung der Kurbel, bis die Einzelfasern parallel 
liegen; hierbei teilt man mit Hilfe von zwei Nadeln vorsichtig die Einzel
fasern auf und streicht diese parallel, wenn notig unter Fortsetzung des 
Aufdrehens.Eine Lupe unterstutzt diese Arbeiten auf das beste. So. 
bald man mit der Nadel von der linken Klemme nach der rechten durch 
die ganze eingespannte Fadenlange hindurchstreichen kann, ist die Auf
drehung beendet, und es wird am Zeiger des zu Beginn des Versuches 
auf Null eingestellten Zahlwerkes die Anzahl der Drehungen fur die ge
wahlte MaBeinheit unmittelbar abgelesen. Um ein zuverlassiges Durch
schnittsergebnis zu erzielen und moglichst aIle Drehungsschwankungen 
wahrend des Spinnprozesses zu erfassen, sind mindestens 20 Einzelver· 
suche erforderlich, wobei die zu priifenden Fadenstucke dem Versuchs
stuck aneinander anschlieBend, d. h. fortlaufend entnommen werden. 

b) Bei sehr feinen und aus kurzen Fasern bestehenden Garnen be
gegnet das Parallellegen der Einzelfasern mitunter groBen Schwierig
keiten, da nicht nur leicht Fadenbriiche vor dem volligen Aufdrehen 
eintreten, sondern auch letzteres vielfach sehr schwer einwandfrei zu 
erkennen ist. Nach Marschik geht man in solchen Fallen in der Weise 
vor, daB man das Garn zunachst im entgegengesetzten Sinne der Garn. 
drehung (Ruckdrehung) bis zum eintretenden Bruch (n,.) und dann 
ein neues Fadenstuck im Sinne der Garndrehung (Vorwartsdrehung) 
gleichfalls bis zum eintretenden Bruch (nv) dreht. Die gesuchte Drehung 
T des Garnes berechnet sich dann nach der auf S.130 angegebenen 
Formel aus: 

T=n.-n" 
2 

Auch dieses Torsionsverfahren versagt unter besonderen Umstanden, 
zumal bei nur geringen Versuchslangen. In solchen Fallen der Unter
suchungspraxis erweist sich das mikroskopische Drallpriifungsverfahren 
nach A. Herzog als sehr nutzlich und liefert auch hier zuverlassig~ 
Ergebnisse (vgl. mung 34). 

Beispiele: Zur Untersuchung gelangte ein Selfaktor-Baumwoll
gespinst, dessen Nummer zu 16,87 engl. bestimmt wurde. Die Drall
priifungen nach den beiden Methoden lieferten folgende Einzelwerte: 
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Methode a Methode b 
(Parallellegen der (Vor- und Riickwartsdrehen des 

Fasern) Garnes bis zum Bruch) 

Vers.-Nr. Til" engl. Vers.-Nr. nr I n" Til" eng!. 

1 9,0 1 55 I 28 13,5 
2 8,5 2 51 28 11,5 
3 13,0 3 45 26 9,5 
4 8,5 4 52 29 11,5 
5 10,0 5 46 25 10,5 
6 10,0 6 52 29 11,5 
7 7,5 7 48 26 11,0 
8 12,0 8 56 27 14,5 
9 12,0 9 53 28 

I 
12,5 

10 12,0 10 51 31 10,0 
Mittelwert: 10,25 Mittelwert: 11,60 

Drehungen Drehungen 
je Zollo je Zollo 

Aus der Anzahl der Garndrehungen fiir 1 Zoll engl. berechnet sich 
nach den auf S. 130 angegebenen Formeln die Drahtkonstante eX zu: 

10,25 
a) eXengl = 1~ = 2,50 

• r 16,87 

eXmetr. = 30,24'2,50 = 75,6 
11,60 

b) eXengl. = I~ = 2,82 
r 16,87 

eXmetr. = 30,24 . 2,82 = 85,3 

Diese Berechnungen konnen in bequemer und rascher Weise auch durch 
Verwendung des Nomogramms auf TafelXV ausgefiihrt werden. 

Ein Vergleich der hier ermittelten Drehungskoeffizienten mit den 
auf S.116 zusammengestellten Beurteilungsnormen fiir BaumwoIl
game lehrt, daB im untersuchten FaIle ein weich gesponnenes Strumpf
oder Trikotgarn vorIiegt. 

Uhung 34. 
Aufgabe: Von einem feinen Flachsgarn ist nach der mikro

skopisch-graphischen Methode von A. Herzog die Anzahl 
der Garndrehungen sowie die Drahtkonstante zu bestim
men. 

Erfordernisse: Mikroskop mit schwacherem Objektiv und MeB
okular, Objektmikrometer, Zeichenapparat, Transporteur, evt!. auch 
Goniometerokular von ZeiB oder Universalokular nach A. Herzog zur 
direkten Winkel- und Dickenmesung. 

Ausfiihrung: Ein Stiick des zu untersuchenden Fadens wird in meh
reren nebeneinanderliegenden Windungen urn einen groBen Objekttrager 
oder urn eine entsprechende, mit gekerbten Leisten versehene Holz
oder Metallplatte hohl aufgewickelt. Sodann werden verschiedene 



Ubung 34. 55 

Fadenstellen nacheinander in das Gesichtsfeld des Mikroskops gebracht, 
wobei fUr eine gute Beleucht1lllg mit auffallendem Licht Sorge zu tragen 
:1st, da hier naturgemaB nur Oberlicht in Frage kommt. FUr die Ermitt
lung der Dreh1lllg ist die Bestimm1lllg des Fadendurchmessers und 
des Drehungswinkels erforderlich. Beide Daten lassen sich leicht 
zugleich finden, wenn eine Anzahl der im mikroskopischen Bilde des 
Garnfadens erscheinenden, schraubenformig gedrehten Einzelfasern mit 
dem Zeichenapparat auf eine neben dem Mikroskop befindliche Zei
chenflache abgezeichnet werden, wobei man gleichzeitig auch die seit
lichen Begrenzungslinien des Fadens dUrch einfache Striche andeutet. 
Aus den so gezeichneten, schrag verlaufenden Linien laBt sich mit 
praktisch hinreichender Genauigkeit leicht die vorherrschende Rich
tung herausfinden 1llld deren Neigung zur Fad-enlangsachse mittels 
eines gewohnlichen Transporteurs bestimmen. Selbstverstandlich miissen 
durch Verschieben des bewickelten Objekttragers verschiedene Garn
stellen (etwa 20) beriicksichtigt werden, um brauchbare Durchschnitts
werte zu erhalten. Zur Bestimmung des Fadendurchmessers muB die 
VergroBerung der Zeichnung (vgl. -obung 2) genau bekannt sein. Steht 
ein besonderes WinkelmeBokular zur Verfiigllllg, so kann der gesuch-te 
Faserneigungswinkel direkt bestimmt werden. Auch die Garndicken
messung laBt sich bei Verwendung eines vorher genau geeichten Oku
larmikrometers direkt (d. h. ohne Zeichnung) ausfiihren. 

Beispiel: In einem bestimmten FaIle (Flachsgarn der engl. Nr. 160) 
lieferte das beschriebene mikroskopisch-graphische Verfahren im Mittel 
aus je 20 Einzelmessungen folgende Ergebnisse: 

Mittlere Garndicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d = 0,096 mm 
Mittlerer Faserneigungswinkel gegen die Fadenlangsachse .. q; = 13,50 

(ctg q; = 4,165) 

Hieraus berechnet sich nach den auf S. 130/31 angegebenen Formeln 
unter Beriicksichtigung eines Korrektionsfaktors, der empirisch zu 
k = 1,144 gefunden wurde: 

T/l"engl. = :n; .2:::6·51:~~96 = 23,1 Drehungen je Zoll engl. 

Til m = 39,37 '23,1 = 909 Drehungen je 1 Meter. 

iXengl. = V:~~ = 1,82 (Drahtkonstante, engl.) 

iXmetr. = 50,62 . 1,82 = 92,1 (Drahtkonstante, metrisch) 

Bei Verwendung der Nomogramme auf Tafel XIV und XVI eriibrigt 
sich die umstandliche Berechnung. 

Das mikroskopische Drallpriifverfahren erweist sich besonders in 
solchen Fallen niitzlich, wo nur kurze Fadenstiicke oder aus irgend
welchen Griinden zermiirbtes Fadenmaterial, ferner hervorragend 
feine Gespinste zur Untersuchung vorliegen, bei denen ein Aufdrehen 
mittels Drallapparates nicht moglich ist oder groBen Schwierigkeiten 
begegnet. 
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nbnng 35. 
Aufgabe: a) Eine vorgelegte Wollprobe ist hinsichtlich 

ReiBfestigkeit, Bruchdehnung und Substanzfestigkeit der 
Einzelhaare zu untersuchen. 

b) Ein Flachsgespinst ist in bezug auf ReiBfestigkeit, 
Bruchdehnung und GleichmaBigkeit zu priifen. 

Erfordernisse: a) De for den - Einzelfaser-Festigkeitspriifer mit den 
dazugehorenden Einrichtungen zum Herstellen der Einspannrahmen, 
zum Aufkitten der Fasern und zum Vorbereiten der Dehnungschaubilder 
(Stanze, Schere, Papier, Lack usw.) oder anderes Mikrodynamometer 
(vgl. S. 75). 

b) Garnfestigkeitspriifer z. B. von Schopper, Kohl u. a., ver
schiedene Vorbelastungsgewichte, Waage und Weife, Luftfeuchtig
keitsmesser, evtL Stoppuhr und MaBstab zur Bestimmung der Zer
reiBgeschwindigkeit. 

Ausfiihrung: a) Das Arbeiten mit dem D e for den -Apparat gestaltet 
sich folgendermaBen: Etwa 30-40 Einzelfasern (je nach Anzahl der Ver
suche) werden sorgfaltig auf aus gewohnlichem Schreib- oder Kunst
druckpapier ausgestanzten Rahmchen mit Kronigschem Deckglaskitt, 
Leinolfirnis, Zellonlack u. a. aufgeklebt, so daB eine Lange von genau 
10 mm frei bleibt. Nach Trocknen des Lacks spannt man das Rahm
chen in den Apparat, wobei ein Rutschen der Faser zu vermeiden ist. 
Die beiden Seitenleisten des Rahmens werden nun nach dem Einspannen 
vorsichtig durchgeschnitten; dann kann mit dem Belasten (Eintropfen
lassen des Wassers in die am linken Waagebalken befindliche Schale) 
begonnen werden. Die ZerreiBgeschwindigkeit (= Tropfengeschwindig
keit, z. B. 10 ccm = 10 g je Min.) ist fiir aIle Versuche konstant zu 
halten. Sobald der Bruch der Faser eintritt, wird sofort der Wasser
zufluB in die Schale abgestellt und die verbrauchte Wassermenge 
(= ZerreiBlast) mittels der am Apparat befindlichen Quadranten
waage bestimmt. Die Bruchdehnung wird mit Hilfe eines MaBstabes 
am Dehnungsschaubild ermittelt, wobei der erhaltene Wert durch 4 
zu teilen ist, da der Apparat infolge Hebeliibertragung die Dehnung 
im vierfachen MaBstab anzeigt (vgl. die dem De for den - Festigkeits
priifer beigegebene Beschreibung). Fiir die Berechnung der absoluten 
Substanzfestigkeit (bezogen auf 1 qmm wirklich tragenden Querschnitt) 
und fiir die Ableitung der ReiBlange ist die Ermittlung der Faserfein
heitsnummer erforderlich, die nach den in Ubung 28c beschriebenen 
Grundsatzen zu erfolgen hat. 

b) Da die Luftfeuchtigkeit auf die physikalischen Eigenschaften 
der Gespinste einen erheblichen EinfluB ausiibt, ist es erforderlich, aIle 
auf Genauigkeit Anspruch erhebenden Festigkeitspriifungen bei nor
maIer relativer Luftfeuchtigkeit (65%) auszufiihren oder auf eine solche 
zu beziehen (vgl. z. B. die Umrechnungsfaktoren fiir Kunstseide auf 
S. 114). Die Bestimmung der Luftfeuchtigkeit geschieht mittels eines 
der bekannten Hygro- oder Psychrometer (vgL auch das Diagramm 
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Tafel XX}. Die Temperatur des Versuehsraurnes soll etwa 18-200 C 
betragen. Um diese Bedingungen einzuhalten, wird das zu untersuehende 
Garumaterial vor dem ZerreiBen 24 Stunden der normalen Feuehtig
keit und Temperatur ausgesetzt. Alsdann wird eine groBere Fadenlange 
genau abgemessen, gewogen und hieraus die Garnnummer bestimmt. 
Um einwandfreie Vergleichswerte zu erhalten, empfiehlt es sich, aHe 
Zerreif3versuohe bei der gleichen Vorbelastung (Fadenspannung) 
vorzunehmen, die erfahrungsgemaB etwa dem Gewieht von 100 m des 
Versuchsstuckes entsprieht. AuBer'der Luftfeuchtigkeit und der Vor
belastung sind die Anzahl der Einzelversuche, die GroBe der freien 
Einspannlange (vgl. S. 107 und 114) und die ZerreiBgeschwindig
keit von nicht zu unterschatzendem EinfluB auf die ReiBfestigkeit, 
Bruehdehnung und GleichmaBigkeit, weshalb stets die gleichen Versuehs
bedingungen eingehalten werden mussen. Aueh ist eine genaue Angabe 
der jeweiligen Verhaltnisse dem Befund beizufiigen, urn die zu versehie
denen Zeiten, an versehiedenen Orten und von versehiedenen Beobaeh. 
tern gepriiften Garne vergleiehen zu konnen. Die Zahl der Einzel
versuehe muB so groB sein, daB moglichst aIle in dem betreffenden Garn 
vorkommenden Abweiehungen aueh wirklieh, d. h. im richtigen Verhalt
nis zueinander, erfaBt werden. 1m allgemeinen geniigen etwa 20 Zer
reiBversuehe bei gleiehmaBigen Gespinsten. Die gebrauehliehste Ein
spannlange betragt bei Garnprufungen 500 mm (vgl. aueh Tabelle 
auf S. 107). Die ZerreiBgesehwindigkeit wird so eingestelIt, daB die 
Dehnungsanderung des Materials den Belastungsanderungen naehkoIh
men kann, und muB konstant gehalten werden (etwa 30-50 em pro 
Minute). 

Die Entnahme der Versuchsfaden erfolgt naeh Mogliehkeit aus ver
schiedenen Garnstrangen, Spulen usw. Versuche, bei denen die Faden 
an den Einspannklemmen reiBen, sind als nieht einwandfrei bei der 
Mittelwertbildung, die in bekannter Weise erfolgt, auBer aeht zu lassen. 
Die Bereehnung der GleiehmaBigkeit gesehieht durch Ermittlung der 
prozentualen Abweichung des Gesamtmittels von dem Untermittel, 
wobei diese Art der Berechnung die Anzahl der unter der Mittel lie
genden Werte unberueksiehtigt laBt und lediglieh angibt, um wieviel 
Prozent das Mittel der schleehten Werte dem im Gesamtdurchschnitt 
gestellten Anforderungen nicht genugt. 

Beispiel: a} In einem bestimmten FaIle ergab die Priifung einzelner 
Wollhaare im Mittel aus 20 Einzelversuehen bei einer Einspannlange 
von 1Omm: 

Bruchfestigkeit in g Bruchdehnung in % 
17,5 45,3 

Ais mittlere metrisehe Feinheit der W ollhaare wurde gefunden: 
Nm = 945 

Hieraus berechnet sieh naeh den auf S. 129 angegebenen Formeln: 
ReiBlange R = 945'17,5 == 16540 m = 16,04 km 

Substanzfestigkeit = spezifische Festigkeit p = 16,54' 1,32 = 21,8 ~ qmm 
(1,32 = wirkl. spez. Gewicht der Wolle in g/ecm) 
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b) Fur ein belgisches Flachskettgarn bester Qualitat (40er engl.) 
ergaben sich bei 20 Einzelversuchen· folgende Werte: 

Bruehlast 
Festigkeits- Bruchdehnnng 
werte nnter In mm Vers.-Nr. ing dem Mittel (bei 500 mm 

in g Einspannl1lnge) 

I 1250 -
I 

8,2 
2 1030 - 7,5 
3 1030 - 7,6 
4 920 920 7,0 
5 960 960 7,0 
6 900 900 6,4 
7 1070 - 6,8 
8 980 980 7,0 
9 930 930 6,5 

10 lloo - 7,5 
II 970 970 7,2 
12 970 970 6,6 
13 980 980 6,5 
14 970 970 6,6 
15 1240 - 7,6 
16 800 800 7,8 
17 850 850 7,6 
18 920 920 8,0 
19 1140 - 8,6 
20 1080 - 8,8 

Summe 20 I 20090 g 11150 g 146,8 mm 

Aus den Ergebnissen berechnen sich: 

Mittlere ReiBfestigkeit. P = M = 20090 = 1004 g 
20 

Untermittel . . U M = II 150 = 929 g 
12 

GleiehmaBigkeit 
929 

G = 1004 x 100 =92,0 % 

UngleiehmaBigkeit 

Bruehdehnung 

U = 100 - 92,5 = 7,0 % 

~ = 146,8 . 100 = 1 47 'Y< 
20.500 ' 0 

ReiBlange .. R = 24,3 . 1004 = 24400 m 

= 24,4 km 

(Die Nummer des Flachsgarnes wurde zu 24,3 metrisch 
= 40,1 englisch-irisch bestimmt). 

Versuchskonstanten: 

Relative Luftfeuehtigkeit 'P = 65% 
Freie Einspannlange .. e = 500 mm 
ZerreiBgesehwindigkeit . . v = 30 em/Min. 
Vorbelastung ...... b = 4,0 g 

(entspreehend einem Gewieht von 100 m Gam) 
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Die Bestimmung del' GleichmaBigkeit und del' ReiBlange aus den er
haltenen Versuchsdaten kann auch ohne jede Rechnung an Hand del' 
Nomograrome auf Tafeln XVII und XVIII schnell und be quem erfolgen. 

Wie ein Vergleich des im vorliegenden Falle ermittelten ReiBlangen
und GleichmaBigkeitswertes mit den auf S. III und 115 zusammen
gestellten erfahrungsmaBigen Beurteilungsnormen lehrt, lag del' Unter
suchung ein ganz vorzugliches und auffallend gleichmaBiges Leinenkett
garn zugrunde. 

Ubung 36. 
Aufgabe: Vergleich zweier Hanfsegeltuche hinsichtlich 

ihrer Festigkeitseigenschaften. 
Erfordernisse: GewebefestigkeitsprUfer z. B. von Schopper, MaB

stab, Schere, evtl. Blechschablone zum Schneiden del' Probestreifen, 
Waage. 

Ausfiihrung: Zunachst wird ein groBerer Abschnitt (mindestens 
74 qm) del' zu untersuchenden Gewebe fadengerade geschnitten, dann 
genau gemessen und - nach 24 siund. Auslegen bei normaler Luft
feuchtigkeit (60-65%) - gewogen. Aus diesen Ergebnissen wird 
das Quadratmetergewicht berechnet. Bei normalen Prufungen betragt 
die freie Einspanulange del' zum ZerreiBen bestimmten Versuchsstreifen 
360 mm, die Breite 50 mm mit je 5 mm freien Fadenenden an beiden 
Seiten. Es mussen daher die Streifen 500 mm lang und 60 mm breit 
zugeschnitten werden. Zur Erzielung guter Mittelwerte ist es erforder
lich, mindestens je 5 Streifen in Kett- und SchuBrichtung an ver
schiedenen Stellen des Probematerials zu entnehmen, damit jedesmal 
andere Fadenpartien gepruft werden. Bei del' Probeentnahme sind je
doch Stell en mit irgendwelchen Webfehlern, Falten, Nahten usw. sowie 
die Leisten- (Webkanten-) nahe auBer Acht zu lassen. Nunmehr werden 
an beiden Seiten del' Probestreifen so viele Faden entfernt (ausgezupft), 
daB in del' Belastungsrichtung nul' noch die vorgeschriebene Breite von 
50 rom ubrig bleibt. Bei grobeingestellten Geweben ist es ratsam, bei 
allen Streifen an Stelle genau gleicher Breite eine einheitliche Fadenzahl 
einzuhalten. Bei Tuchen, Wachstuchen, Ballonstoffen u. a. Erzeugnissen, 
wo Kette und SchuB durch den WalkprozeB, die Gummierung usw., 
innig miteinander verbunden sind, erweisen sich freie Fadenenden als 
zwl'lcklos, da hier die Randfaden bei del' Belastung nicht zur Seite 
gedrangt werden und heraustreten, demnach auch nicht del' Belastung 
entgehen konnen. Die so vorbereiteten Probestreifen werden zunachst 
langere Zeit (etwa 24 Stunden) in einem Raum mit 65% relativer Luft
feuchtigkeit ausgelegt, sodann gleichmaBig straff uber die ganze Breite 
hin in die Kleromen des FestigkeitsprUfers eingespannt, schlieBlich 
zerrissen. Fur eine genaue Ermittlung del' Bruchdehmmg empfiehlt 
es sich, die Einspannlange auf den Streifen vorher durch Bleistiftstriche 
zu bezeichnen; diese Marken mussen beim Einspannen genau mit den 
Einspannbackenrandern abschneiden. Da bei Geweben die einzelnen 
Faden meist nicht zugleich, sondern nacheinander zerreiBen, ist die 
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Bruchdehnung zu dem ZeitpWlkt sofort abzulosen, \\"0 der Belastungs
hebel seinen H i)chststa.nd erreicht hat uud stehen bleibt (Bruch
dchnung = die bei Beg i nn des Bruches erreichte Dehnung). 

Beispiel: In cinem bestimmten FaIle eegaL die Priifung von zwei 
Hanfsegeltuchcn im Mittel aus je 10 Versuchen in Kett- und Schull 
richtung : 

Bruchfestigkeit (kg) 
Kettrichtung SchuDrichtung 

Ma.teria.l A. 232 208 
Ma.terial B 205 197 

Quadmtmetergewicht. 
Material A: 650 g 
Material B: 630 g 

Bruchdehnung (%) 
Kettrichtung SchuBrichtung 

15,6 4,5 
16,8 4,2 

Aus diesen Daten berechnet sich nach der auf 
Formel die ReiGliinge (R in Kilometer) zu": 

S. 129 angegebenen 

Material A : 
. 232 · 1000 

Kettflchtung: R = 650.50 = 7,14km 
. 208 · 1000 

SchuBrIchtung: R = 650 ' 50 = 6,40 km 

:Material B: 
Kettriehtung: R = 6,51 km 
SehuBriehtung: R = 6,25 km 

Das Gutachten uber die Qualitat der beiden Hanfsegeltuehe kann nnch 
obigem Befund da hingehend abgegcben werden, daB hinsieht lich ReiB
festigkeit das :Material A dem Materia l B uberlegcn ist. 

Bei gIeichma.Bigcr Ausbildung von Kette unrl SehuB wird bei Hanf· 
scgeltuchen erfahrungsgemiill eine maximale ReiBiange von 10 km 
in jeder Richtung kaum uberschritten . F ur rohe, d. h. nieht im. 
pragnierte Segeltuehe aus Ia W el'ggarn, ist vom IteichsausschuB fUr 
Lieferbcdingungen (RAL) cine ReiBliinge von 6 km in jcdcr R ichtung 
festgelegt worden (vgl. RAL-Blatt Nr. 391 B). 

Zu einer vollstiindigen vergleichendcn Bewertung beider Materialien 
ist jedoch auBer Festigkeitspriifungen auch noch die Beurteilung del' 
gewebetechnischen Ausfiihrung (Bindung, Einsteilung, Garnnummer von 
Kette und Schull) sowie eine genaue Untersuchung der qualitativen 
Bescha.flenheit des verwendeten Rohmaterials erforderlich. 

tJbung 37. 
Aufgabe: Es ist del' Asehengeha lt c ines Flachsgarn es zu 

erm itteln. 
Erfordernissc: Empfindliehe Waage, Wagegliischen, Exsikka.tor, 

Trockenschmnk, Platinschale (Quarzsehii.lchen), Platindraht, Bunsen. 
brenner. 

Ausfiihrung: Von dem zu untcrsuchenden lufttrockenen Gam wer· 
den etwa 50 gin ein groBeres Wiigeglaschen gebraeht. genau ausgewogcn 
und sodann in einem Troekensehrank bei 110° bis zur Gewichtskon· 
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stanz ausgetrocknet. Vor der Wagung ist das Glaschen mit den ge
trockneten Fasern offen in einem Exsikkator erkalten zu lassen. Das 
so ermittelte Trockengewicht ist der spateren Berechnung des Aschen
gehaltes zugrunde zu legen. Das aus dem Glaschen genommene Garn 
wird sodann mit der Schere in passende Stiicke zerschnitten und portionen. 
weise iiber einer vorher gewogenen, sorgfaltig ausgegliihten und in einem 
Exsikkator erkalteten Platinschale (Quarzschale) verbrannt und die 
Asche in die Schale fallen gelassen. ZweckmaBig bedient man sich hier
bei eines Platindrahtes, mit dem man die Faden lose urnwindet. Aschen
verluste sind natiirlich sorgfaltig zu vermeiden (der unter der Schale 
befindliche kleine Bunsenbrenner muB mit einem Porzellanteller ver
sehen sein um die etwa neben die Schale fallenden Ascheteilchen auf
zufangen). Zur Verbrennung der in der Asche noch vorhandenen koh
ligen Teilchen ist die Schale maBig zu erhitzen (nur der Boden der Schale 
darf rotgliihend sein), da sonst betrachtliche Verluste durch Verfliich
tigung von Alkalien entstehen k6nnen. Nach dem Erkalten der Schale 
in einem Exsikkator wird ausgewogen und der Gehalt an Rohasche 
berechnet. 

Beispiel fUr die Berechnung: 
Wageglas ...... . 

+ lufttr. Flaohsgarn . 
+ getr. Flaohsgarn 

Demnaoh: Lufttr. Flaohsgarn ..... . 
Getr. Flaohsgarn ...... . 
Wasser .......... . 

50,121 : 5,199 = 100 : X 

25,311 g 
75,432 g 
70,233 g 
50,121 g 
44,922g 
5,199 g 

X = :~~:1 = 10,4 = Wassergehalt in Prozent 

Platinsohale . . . . . . . . . 30,101 g 
+ Asohe ..... 30,785 g 

Demnach: Asohe . . . . .. .. 0,684 g 

44,922 : 0,684 = 100: y 

y = ~~9;2 = 1,52 = Rohaschengehalt in Prozent der Trocken

substanz. 
Die Rohasche enthalt neb en Kohlensaure (an die vorhandenen Basen 

gebunden) auch noch geringe Mengen kohliger Anteile und Sandteile, 
die bei genaueren Bestimmungen des Aschengehaltes nach den Methoden 
der analytischen Chemie zu ermitteln und von der Rohasche in Abzug 
zu bringen sind. Der so gefundene Wert wird als "Reinasche" in 
Prozent der Fasertrockensubstanz angegeben. 

Ubnng 38. 
Aufgabe: Es ist a) der Fettgehalt eines W ollgarnes und 
b) der Waschverlust einer SchweiB- (Schmutz-)wollezu 

ermitteln (Rendementsbestimmung). 
Erfordernisse: zu a) Chemische Waage, Wageglaschen, Trocken

schrank, Extraktionsapparat, Entfettungsmittel. 
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zu b) Chemische Waage, groJ3eres Becherglas, Trockenschrank, 
Waschlauge von besonderer Zusammensetzung (s. u.). 

Ausfiihrung: a) Handelt es sich um die Bestimmung des Fettge
haltes fUr sich, so wird eine gewogene Durchschnittsprobe, etwa 5 bis 
10 g, bei 100 0 C getrocknet und hernach in einem Extraktionsapparat 
erschopfend mit einem Fettlosungsmittel (am besten Petroleumather) 
ausgezogen. Das gewahlte Losungsmittel darf beim Verdunsten keinen 
Ruckstand hinterlassen; im anderen FaIle muB es durch Destillation 
gereinigtwerden. Der Ather wird sorgfaltig abdestilliert und nun 
entweder das zuruckbleibende Fett 1 Stunde bei etwa 95-100 0 C ge
trocknet und schlieBlich gewogen oder die entfettete Probe selbst im 
getrockneten Zustand zuriickgewogen. Es ist ublich, den Fettgehalt 
auf das lufttrockene Ausgangsgewicht der Probe bei 65% reI. Luftfeuch
tigkeit oder auf das legale Handelsgewicht, nicht aber auf das Trocken
gewicht, zu berechnen. Als Fett10ser kommen auBer Ather auch Benzin, 
Schwefelkohlenstoff oder die nicht feuergefahrlichen Extraktions
mittel: Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Dichlorathylen, Trichlor
athylen u. a. in Betracht. Es verdient hervorgehoben zu werden, 
daB je nach dem verwendeten Extraktionsmittel auBer dem eigent
lichen Fett auch Wachse, Harze, Kalkseifen u. a. mit ausgezogen 
werden. Diesem Umstande ist in bestimmten Fallen Rechnung zu 
tragen und das eigentliche Fett (Neutralfett) von den anderen im 
Extrakt befindlichen Stoffen zu trennen. 

b) Bei der Rendementsermittlung von SchweiB- oder Schmutz
wolle ,,-ird der Gesamtverlust bestimmt, der sich aus dem gesamten 
Fett- und Olgehalt der Probe und dem Wasserwaschverlust zusammen
setzt. Beide konnen entweder gleichzeitig oder getrennt bestimmt 
werden. 1m ersteren FaIle wascht man eine groBere Durchschnittsprobe 
(50-100 g) mit einer Waschlauge von folgender Zusammensetzung: 
5g Kernseife, 2g kalz. Soda, 5ccm 20-25% Ammoniak und 5ccm eines 
unter a) genannten JLett16sungsmittels. Das Versuchsmaterial ist in einem 
Becherglas zweimal mit etwa (tiT dieser Waschlauge bei 40 0 C unter 
wiederholtem Ausdrucken oder-AusWringen zu behandeln, hierauf mehr
mals in destilliertem Wasser zu spulen und schlieBlich zu trocknen. 1m 
anderen FaIle wird durch Extraktion mit einem Fettloser zunachst der 
Fettgehalt allein in der unter a) beschriebenen Weise bestimmt und dann 
erst die Probe mit destilliertem Wasser gewaschen und getrocknet. Die 
Berechnung des Gesamtwaschverlustes erfolgt bei Rohwolle auf das 
lufttrockene Ausgangsgewicht der Probe nach Auslegen bei 65% reI. 
Luftfeuchtigkeit, bei Garnen (geschmalzten Streichgarnen) auf das 
legale Handelsgewicht (= absolutes Trockengewicht + gesetzlicher 
Feuchtigkeitszuschlag von 17%). Als Rendement bezeichnet man 
den in 100 kg lufttrockener SchweiBwolle enthaltenen Anteil an kon
ditionierter reiner Wolle (Gehalt an normalfeuchter Reinfaser). 

Von dem Gesamtwaschverlust scharf zu unterscheiden ist der 
technische Waschverlust, bei dessen Ermittlungmansichdertechni
schen Arbeitsweise in der WoIlwascherei anpassen muB, wo mit mil-
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deren Waschmitteln gewaschen wird und aus besonderen GrUnden der 
Weiterverarbeitung stets noch etwa 1,5--2,5% Fettstoffe in dem WoIl
material absichtlich zuriickbleiben. Als Waschlauge kommt in diesem 
FaIle fiir Rohwolle eine 3-4%ige Soda- oder Pottaschel6sung, fiir ge
schmalzte Game eine L6sung von 3-4% kalz. Soda und 3-4% Seife 
vom Gewicht des Versuchsmaterials in Verwendung. Die Waschtempe
ratur darf 40-45° C nicht iiberschreiten. 

Beispiele: a) Fett gehal ts ermi ttl ung. 
1. Durch Riickwiegen der entfetteten Probe im trockenen Zustande. 

Gewicht der lufttrockenen Probe im Anlieferungs-
zustand . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,2428 g 

Gewicht der getrockneten Probe . . . . . . .. 2,0039 g 
Gewicht der ])obe nach dem erschiipfenden Extra-

hieren mit Ather und l'lachfolgendem Trocknen -1,8960 g 
Extraktionsverlust .............. 0,1079 g 

0,1079 . 100 . 
Fettgehalt = 2,0039 = 5,38%, bez. auf dIe absolute Trockensubstanz 

_ 0,1079· 100 _ 4 81'X bez. auf die lufttrockene Substanz im 
- 2,2428 -, 0, Anlieferungszustand 

0,1079 . 100 • 
2,0039.1,17 = 4,600/0, bez. auf die normalfeuchte Substanz. 

2. Durch direkte Bestimmung des auf dem Wasserbade einge
dampften und nachher getrockneten Fettauszuges. (Kontrollpriifung 
zu 1.) 

Gewicht von Kolben + Fettauszug, getrocknet 
Trockenreingewicht des Kolbens. . . . . . . 
Fettgehalt . . . . . . . . . . . . . . . . 

35,2645 g 
-35,1547 g 

0,1098 g 
0,1098 . 100 . 

Fettgehalt = 2,0039.1,17 = 4,68 0/0, bez. auf dIe normalfeuchte Substanz. 

b) Rendementsermittlung. 
Gewicht der in Arbeit genommenen, lufttrockenen 

SchweiBwoliprobe ............ . 90,150 g 

60,340 g 
+10,258g 

70,598 g 

Trockengewicht der entfetteten und gewaschenen 
Probe ............... . 

hierzu 17 % als handelsiibliche Feuchtigkeit 
Gewicht der normalfeuchten Reinwolle 

(Handelsgewicht der Probe) 

Gehalt der rohen lufttrockenen SchweiBwolie an 

nor m a lfeuchter Rein faser (= Rendement) 

Gesamtwaschverlust: 

(= 90,150 g-70,598 g = 19,552 g). 

70,598 . 100 = 78 31 0 

90,150 ' Yo 

19,552 . 100 _ 21 6" 0 

90150 - ," Yo , 

Das Rendement, d. h. der Ertrag an tatsachlicher Spinnfaser ist bei den 
einzelnen Wollqualitaten je nach der Menge der anhaftenden Verun
reinigungen (WollschweiB + Fremdstoffe, wie Staub, Sand, Kot, 
Pflanzenteile, Futterreste usw.) naturgemaB sehr verschieden und 
schwankt etwa zwischen den Grenzen von 40-80%. 
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Der normale Gesamtwaschverlust von Streichgarnen darf, selbst 
bei Beriicksichtigung des etwaigen Kunstwollgehaltes mit seinen 
Beimengungen, 10% nicht iibersteigen. 

Ubung 39. 
Aufgabe: Eine Rohseidenprobe ist auf den Bastgehalt zu 

unt ers uc hen (Bestimm ung des Degummierungs veri ustes). 

Erfordernisse: Chemische Waage, groBeres Becherglas, Trocken
schrank, Seifenloslmg (1 %ige AuflOsung von neutraler Marseiller-, 
Bari- oder Oleinseife in destilliertem Wasser). 

Ausfiihrung: Soll eine groBere Sendung gepriift werden, entnimmt 
man einem Ballen an verschiedenen Stellen im ganzen 10 Strange, teilt 
von einem jeden Strang etwa 10 gab und bringt dann insgesamt 100 g 
zur Bastgehaltbestimmung. Notigenfalls konnen aber auch kleinere 
Proben untersucht werden. 

Von der zu priifenden Menge wird zunachst das absolute Trocken
gewicht bestimmt. Die getrocknete Probe wird sodann 1 Stunde in einer 
1 %igen SeifenlOsung unter zeitweisem Umziehen gekocht, in destilliertem 
Wasser vollstandig ausgewaschen, ausgedriickt, wiederum bei 130-1400 C 
im Trockenschrank getrocknet und schlieBlich gewogen. Die Differenz 
der beiden Trockengewichte gibt den Gehalt an absolut trockenem Bast, 
der in Prozent des Rohseidengewichtes berechnet wird. AuBer dem 
Seidengummi enthalt der Abkochverlust in selteneren Fallen auch noch 
andere fremde, in Seife lOsliche Beimengungen geringerer Menge, sog. 
Erschwerungsstoffe, deren Anteil nach den Methoden der analytischen 
Chemie zu ermitteln ist. 

Beispiel: 

Trockengewicht der in Arbeit genommenen 
Rohseidenprobe ............ 5,9052 g 

Trockengewicht der Probe nach dem Ab-
kochen (= Entbasten oder Degummieren) -4,6332 g 

Abkochverlust . . • . . . . . . . . . .. 1,2720 g 

Gehalt an absolut trockenem Bast (Sericin, 
Seidengummi) in Prozent, bezogen auf die 
trockene Rohseidensubstanz. . . . . . . 1,2720· 100 = 21 54 0/ 

5,9052 ,,0 
Gehalt an normalfeuchtem Bast in Prozent, 

bezogen auf das Handelsgewicht der Roh-
seidenprobe . 1,2720 . I,ll . 100 _ 21 54 0 

5,9052 . I,ll - , Yo 

(Beide Prozentsatze sind naturgemaB gleich). 
Fibroingehalt der Rohseide in Prozent ... 100-21,54 = 78,46% 

Allgemein enthalt RohEeide im Mittel 75 bis 80% Fibroin, ent
sprechend 20 bis 25% Sericin (Bast, Seidengummi). 
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Ubung 40. 
Aufgabe: Der Gehalt eines gestarkten Leinengewebes an 

A ppretur ist festzustellen. 

Erfordernisse: Chemische Waage, Becherglas, Trockenschrank, dest. 
Wasser, evtl. besonderes AppreturlOsungsmittel (z. B. Diastaforpraparat). 

Ausfiihrung: Zur Bestimmung des Appretur- oder Schlichtegehaltes 
wird die zu untersuchende Probe (Garnstrangchen, Gewebeabschnitt) 
zunachst vollstandig getrocknet und dann genau gewogen. Nunmehr 
bringt man das Material am besten im aufgelockerten Zustande in ein 
GefaB und entschlichtet oder entappretiert durch langeresAbkochen mit 
Seifen-Sodalosung, mit schwach angesauertem Wasser odEjr unter Zu
satz eines Diastaforpraparates und wascht mit destilliertem Wasser mehr
mals grundlich nacho SchlieBlich bestimmt man wiederum das Trocken
gewicht der Probe. Der Gewichtsverlust entspricht der Gesamtappretur 
(= Differenz des Trockengewichtes vor und nach dem Entschlichten). 

Da fast samtliche Appreturen und Schlichten, insbesondere bei 
Pflanzenfasern, starkehaltig sind, kann man sich durch Ausbleiben der 
Jodstarkereaktion (Blaufarbung bei Vorhandensein von Starke.) leicht 
von der restlosen Entfernung der Appretur bzw. Schlichte iiberzeugen. 

Es ist ratsam, stets yom Trockengewicht auszugehen und auch nach 
dem Entschlichten die Probe wieder auf das Trockengewicht zu bringen. 
Das Verfahren, nach dem man die Versuchsstucke nicht erst trocknet, 
sondern bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit langere Zeit auslegt, dann 
wagt, schlieBlich auswascht und wiederum der normalen Luftfeuchtig
keit aussetzt, ist nicht nur sehr zeitraubend, sondern erfordert auch einen 
genau regulierbaren Klimaraum, wenn die Ergebnisse zuverlassig und 
fehlerfrei sein sollen. 

Bei der Entfernung wasserloslicher Beschwerungsmittel genugt 
in der Regel ein wiederholtes Auslaugen der Versuchsstucke mit warmem 
destillierten Wasser ohne besondere Zusatze. 

Beispiel: In einem der Praxis entnommenen Fall wurden bei der Ent
schlichtung eines gestarkten Leinengewebes folgende Ergebnisse erhalten: 
Trockengewicht des in Arbeit genommenen Stoffabschnitts 

vor dem Entschlichten .............. . 8,5340 g 
Trockengewicht der Probe nach dem erschopfenden Aus-

kochen und Auswaschen (Entschlichten). . . . - 6,9870 g 
Verlust (= Gesamtappretur und Schlichte) . . . . 1,5470 g Ii 
Trockengewicht der entschlichteten Probe 6,9870 g , 
Hierzu 12,0% als normale Feuchtigkeit fUr Leinen . + 0,8384 g 
Normalfeuchtes Gewicht der entschlichteten Probe 

(= Rohware). . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hierzu der ermittelte Schlichtegehalt ..... . 

7,8254 g 
+ 1,5470 g 

9,3724 g Normalfeuchtes Gewicht der beschwerten Probe. 
Beschwerungshohe der entschlichteten, normalfeuchten 

Rohware. . . . . . . . .. . .......... 1,5470'100 =19 80l 

7,8254 ' 10 

Gehalt der beschwerten, normalfeuchten Ware an Beschwe-
rungsstoffen ................... 1,5470' 100 

9,3724 
16,5% 

Herzog· Wagner, Faserstoff-Praktikum. 5 
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1m vorliegenden FaIle war der in Arbeit genommene Stoffabschnitt 
4 qdm groB; auf 1 qm des Leinengewebes kommen demnach: 

15470·100 
'4 = 38,7 g/qm Appretur. 

Das auf diese Weise entschlichtete Gewebestuck bildet nunmehr die 
Grundlage fur aIle weiteren Untersuchungen und Berechnungen (Be
stimmung der Garnnummer, der Fadendiehte, des Quadratmeterge
wiehtes der Rohware, Feststellung des Garnbedarfs usw). 

Ubung 41. 
Aufgabe: An einer vorgelegten Gewe bepro be ohne Rand-

leiste (We bkante) ist 
a) Kett- und SehuBriehtung festzustellen, 
b) die Fadendiehte (Einstellung), 
e) der Grad des Einwebens (Einarbeitung, Krimp) und 
d) die Garnnummer von Kette und SehuB zu bestimmen. 

Erfordernisse: zu a) die zum Arbeiten naeh dem Bestimmungssehema 
auf S. 127 erforderlichen Hilfsmittel (Prapariernadel, Drallapparat, 
Lupe, Mikroskop usw.); 

zu b) MaBstab, Prapariernadel und gewohnliehe Lupe, besser Faden
zahler oder besondere MeBlupe (ZeiB), evtl. aueh Mikroskop mit sehwa
eherem Objektiv und Okular nebst ZelluloidmaBstab; 

zu e) MaBstab und Sehere; 
zu d) vgl. Ubung 32. 

Ausfiihrung: a) Das untrugliehste Merkmalfur die Unterscheid ung 
von Kett- und SchuBriehtung ist die feste Webleiste, mit der die 
Kettfaden stets parallel laufen. Fehlt jedoeh diese Kante wie haufig 
bei kleinen besehnittenen Mustern, so werden die beiden Riehtungen 
durch Prufung der Faden hinsiehtlieh Fasermaterial, Feinheit, Drehung, 
Zwirnung, Appretur usw. und dureh Untersuehung des Gewebes be
zuglich Einstellung (Rietstreifen), Bindung usw. bestimmt, wobei die 
auf S. 127 ubersichtlieh zusammengestellten Anhaltspunkte fUr die 
Beurteilung beaehtet werden mussen. 

b) Die Fadendichte (Einstellung) wird dureh Auszahlen der 
Faden auf eine bestimmte MaBeinheit bestimmt, die bei diehtstehenden 
Geweben mindestens 2 em, bei lose eingestellten Waren zweckmaBig 
10 em betragt. Selbstredend mussen die Auszahlungen an versehiedenen 
Stellen vorgenommen werden, um fUr die Durehsehnittsdiehte einen 
moglichst genauen Wert zu erhalten. In besonderen Fallen zahlt man 
aueh samtliehe Kettfaden uber die ganze Warenbreite aus und reehnet 
dann diese Zahl auf die gewiinsehte MaBeinheit um. Besonders bequem 
gestalten sieh derartige Fadenzahlungen an frei aus dem Gewebe heraus
ragenden Enden, wobei bei Ermittlung del' Kettdichte einige SehuB
faden, bei Bestimmung del' SehuBdiehte eine Anzahl Kettfaden entfernt 
werden. Das Zahlen del' Kettfaden darf nie in del' Nahe del' Webkante 
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vorgenommen werden, da hier durch das Einziehen des Schusses die 
Faden meist etwas dichter stehen als in der Warenmitte. Bei gerauhten 
und verfilzten Waren ist es erforderlich, die Haare der Oberflache abzu
sengen oder abzuscheuern, bis die Bindung zu sehen ist; dann geht die 
Zahlung leicht vonstatten, zumal Wenn man die so vorbereiteten Gewebe
abschnitte zwischen zwei Glasplatten legt und gegen das Licht halt. 
Auch kann man sich in solchen Fallen so helfen, daB man die einzelnen 
Faden nacheinander herauszieht und zahlt. Bei ganz besonders dicht 
eingestellten Geweben mit mehr als 30 Faden je Zentimeter empfiehlt 
sich eine mikroskopische Bestimlimng der Fadenzahl. Diese wird im 
auffallenden Licht in der Weise vorgenommen, daB das zu priifende 
fadengerade geschnittene Gewebestiick und ein in Y2 mm geteilter MaB
stab nebeneinander auf den Objekttisch des Mikroskopes gebracht 
werden. Bei richtiger EinstellUl\g erscheint dann in der einen Halfte 
des Gesichtsfeldes das Gewebe, in der anderen die Teilung des MaB
stabes, und die Zahlung kann unmittelbar erfolgen. 

Die Anga be der Dichte ent behrt zurzeit noch eines einheitlichen 
BezugsmaBes ; fUr die wichtigsten Systeme gelten folgende Umrechnungs
zahlen: 

Fadendiehtejcm x 0,354 = Gangzahl a 40 Faden auf 14 Leipziger Elle 
(= 14,16 em) = Saehsisehe Warendichte 

" X 0,417 = Gangzahl a 40 Faden auf 14 Berliner Elle 
(= 16,67 em) = Berliner Warendichte 

" X 2,082 = Gangzahl a 40 Faden auf 1 Bayrisehe Elle 
(= 83,3 em) = Bayrische Warendiehte 

" X 0,6767 = Diehte auf 14 franzos. Zoll 
" X 0,6585 = Diehte auf 14 Wiener Zoll 
" X 2,54 = Diehte auf 1 Zoll engl. 
" X 2,36 = Diehte auf 1 sachs. Zoll 
" X 1,1 = Diehte auf 11 mm (Elberfelder Feine) 
" X 1,048 = Diehte auf 10,48 mm (Krefelder Feine) 

c) Die Kenntnis des Einwebverlustes, der Einarbeitung, ist 
fUr die Berechnung des Garnbedarfs bei vorgeschriebener Warenlange 
und -breite erforderlich und fiir den Weber von graBter Bedeutung, 
damit weder die Kette zu kurz odeI' zu lang angelegt noch die Blatt
breite falsch gewahlt wird. Der Betrag des Einwebens ist sehr ver
schieden und hangt hauptsachlich von del' Bindungsart und Fad~n
steHung del' Gewebe, ferner von der Feinheit, Drehung, Elastizitat und 
Appretur der Faden sowie von del' beim Weben erteilten Spannung abo 
Diese Einfliisse wirken sich wiederum bei den einzelnen Materialien 
recht verschieden aus; z. B. ist der Einwebverlust unter sonst gleichen 
Verhaltnissen bei Verarbeitung von Garnen aus tierischen Haaren graBer 
als bei solchen aus Pflanzenfasern. 

In del' Praxis wird die Einarbeitung in del' Kette aus dem Verhaltnis 
der Warenlange L zur verarbeiteten Kettenlange L' und del' Einweb
verlust in del' SchuBrichtung aus dem Verhaltnis del' Warenbreite B 
zur Blattbreite B' bestimmt; diese fUr bekannte Gewebe ein- fUr alle
mal ermittelten Werte dienen dann bei del' Herstellung gleichartiger 
bzw. ahnlicher Qualitaten als Grundlage fUr die Kalkulation. 

5* 
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Theoretisch wird der Einwebverlust in der Weise ermittelt, daB man 
die zu untersuchenden Gewebeabschnitte genau miBt, einige Faden 
herauszieht, glatt streicht, ohne jedoch zu dehnen, und wiederum deren 
Lange festgestellt. Aus der Differenz zwischen Stoffprobenlange lund 
dem DurchschnittsmaB der glatt gestreckten Faden l' berechnet sich die 
prozentuale Einarbeitung, wobei Verlustprozente (Prozente i. H.) 
und Zuga beprozente (Prozente a. H.) scharf zu unterscheiden sind. 

Formeln fiir die prozentuale Einarbeitung: 
1'-1 pe = -1-.100 = Zugabeprozente (Prozent a. H.) 

1'-1 pe = -1'- . 100 = Verlustprozente (Prozente i. H.) 

Formeln fiir die Umrechnung der Zugabeprozente in Verlustprozente 
und umgekehrt: 

Beispiel: 

% a. H. X 100 P . H d 
(% a. H. + 100) = rozent 1 n un ert 

%i. H. X 100 
(100 - % i. H.) 

Prozent auf Hundert 

Lange der Stoffprobe in der Kettrichtung .... lk = 100 mm 
Lange der gestreckten Kettfaden im Mittel aus 10 Mes-

sungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l' k = 120 mm 
Berechnung der Z u gab e prozente: 

Grad des Einwebens .... Pek = 120;;100 • 100 = 20,0% 

Dieser Prozentsatz ist auf die Warenlange L zuzuschlagen, um die 
erforderliche Kettenlange L' zu erhalten. 
Berechnung der Ve r Ius t prozente: 

Grad des Einwebens: Pek=120;;0100.100=16,7% 

Dieser Prozentsatz gibt den Betrag an, um den die Kettenlange L' ein
gewebt ist. 

Die Einarbeitung in der SchuBrichtung (PeS> errechnet sich in analoger 
Weise aus ls und Z;. Mit Hilfe der Zuga beprozente findet man aus 
der Warenbreite B die erforderliche Blattbreite B'; die Ve r I us t pro
zente geben dagegen den Breitenverlust beim Weben an. 

d) Vgl. hierzu Dbung 32. 

Ubung 42. 
Aufgabe: Fiir ein glattes, einfarbiges und appreturfreies 

Baumwollgewebemuster ist bei gegebener Warenbreite und 
Warenlange der Garnbedarf fiir Kette und SchuB zu be
rechnen. 

Erfordernisse: Wie bei Dbung 41. 
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Ausfiihrung: Fur die Berechnung des Garnbedarfs einer glatten und 
einfarbigen Ware sind folgende Angaben erforderlich, die, soweit sie 
nicht schon bekannt sind, nach den in Ubung 41 beschriebenen Grund
satzen ermittelt werden mussen: 

1. Die Dichte der Ware d. i. die Anzahl der Kett- und SchuBfaden 
auf das gebrauchliche MaB, Zentimeter, Y4 Zoll oder Zoll Uk und fs). 

2. Die fertige Rohbreite des Gewebes (B). 
3. Die geforderte Rohlange des Stiickes (L). 
4. Der Grad des Einwebens (Einarbeitung) von Kette und SchuB 

(p und p in Prozent a. H.). 
"k "s 

5. Die Strahnlange des verwendeten Garnmaterials (vgl. Tabelle 
auf S.104). 

6. Die Feinheit (Nummer) der Garne im ublichen System (Nk und 
N s)' 

7. Die Garnverluste: Spul-, Schar- und Webverlust fUr die Kette 

(p in Prozent); Abfall und Hulsenverlust fUr den SchuB (p in 
~ ~ 

Prozent). 
8. Die Bindungsart und Breite der Webkante (jl = Anzahl der 

Leistenfaden) . 
a) Berechnung des Garnbedarfs fUr die Kette Gk : 

1. Man multipliziert die Anzahl der Kettfaden, die sich auf einem 
Zentimeter im Gewebe befinden, mit der Gewebebreite in Zentimeter, 
zahlt hierzu die Anzahl der Leistenfaden und erhalt die Gesamtzahl der 
Kettfaden. 

2. Man bestimmt die Scharlange in Meter, d. i. die Lange der Kette, 
welche zur Anfertigung einer bestimmten Warenmenge erforderlich ist. 
Die Scharlange setzt sich aus der Warenlange in Meter + Einarbeitung 
+ Abfall (zum Anknoten einer neuen Kette usw.) zusammen. 

3. Man multipliziert die Gesamtzahl der Kettfaden mit der Schar
lange in Meter und erhalt als Ergebnis die Gesamtlange des Kettgarnes 
fur die gewiinschte Warenlange und -breite in Meter. 

4. Die Gesamtlange dividiert durch die Lange eines Strahns des 
Garnes, welches zur Kette verwendet werden solI, ergibt die erforderliche 
Summe der Garnstrahne fUr das zu arbeitende Stuck Ware. 

5. Die Summe der ermittelten Strahne, geteilt durch die festgestellte 
oder bekannte Garnnummer, stellt das Gesamtgewicht der Kette dar. 

Durch Vereinigung dieser BerechnlJ.ngen in einem Bruchstrich lautet 
die Formel fUr das Garngewicht der Kette in engl. Pfund: 

(fk/cm. BCID+fl) . LID. (1+ :~~) . (1+ :~~) 
Gk = 768· N 

ek 

b) Berechnung des Garnbedarfs fUr den SchuB Gs : 

1. Man bestimmt die Gesamtzahl der SchuBfaden fUr die verlangte 
Warenbreite durch Multiplikation der SchuBdichte je Zentimeter mit 
der Stiicklange in Zentimeter. 
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2. Man ermittelt die einzelne SchuBfadenlange in Meter als Ein
stellungsbreite der Kette im Blatt (= gewunschte Warenbreite in Meter 
+ Einarbeitung). 

3. Man multipliziert die Gesamtzahl der SchuBfiiden mit der ein
zelnen SchuBfadenlange in Meter und addiert hierzu die Abfallprozente. 
Auf diese Weise findet man die gesamte SchuBgarnlange in Meter fUr 
die gewiinschte Warenlange und -breite. 

4. Diese GesamtschuBgarnlange dividiert durch die Lange eines 
Strahns ergibt die erforderliche Summe der SchuBgarnstrahne. 

5. Die gefundene Strahnezahl, geteilt durch die zur Verwendung 
kommende SchuBgarnnummer, stellt das Gesamtgewicht des Schusses dar. 

Durch Vereinigung dieser Einzelberechnungen folgt die Formel fUr 
das Garngewicht zum SchuB in engl. Pfund: 

is/em. Lcm . Bm. (l+:~~) . (l+~~~) 
Gs = 768· Nes 

Da in der Fabrikation der eine Garnverlust am anderen mitentsteht, 
mussen in der angegebenen Weise die einzelnen Prozentsatze fUr Ab
fane, Einarbeitung, Hulsenabgang usw. aufeinander aufgerechnet werden. 
Bei einer einfachen Addition wurde man die Verluste zu gering bewerten, 
und der Weber kame dann mit der ermittelten Garnmenge nicht aus. 

SolI der Garnbedarf fUr Buntwaren (lang- oder quergestreifte, 
karierte und gemusterte Gewebe) berechnet werden, so stellt man zu
nachst auf Grund des Bindungsbildes (Patrone) das Scharmuster auf. 
Dieses enthalt die im Gewebe der Reihe nach folgenden Fadenanzahlen 
der verschiedenen Farben oder Materialien (bei gemischten Geweben) 
sowie die Angabe, wie oft das Muster zu wiederholen ist. Alsdann zieht 
man aus dem Scharmuster die wiederkehrenden gleichen Farben heraus 
und stellt diese in einem sogenannten Far b e na us z ug zusammen, des sen 
Gesamtzahl mit der Fadenzahl des Scharmusters, der Patrone und des 
Gewebes natiirlich ubereinstimmen muB. Die Berechnung der Strahne
zahl und des Garngewichtes hat dann fUr eine jede einzelne Farbe und, 
wenn auch die Feinheit der Garne verschieden ist, fur jede einzelne 
Nummer getrennt zu erfolgen. Bei gleicher Bindung und wenn samt
liche Kett- und SchuBfaden der zu berechnenden Ware aus dem
selben Material bestehen, bleibt fur aIle Faden die Strahnlange und 
der Einwebverlust gleich. Sobald jedoch Materialien mit verschiedenen 
Strahnlangen (z. B. Baumwolle mit 840 Yards = 768,1 m und Leinen 
mit 300 Yards = 274,3 m) nebeneinander eingestellt werden, muB bei 
der Berechnung diese unterschiedliche Lange berucksichtigt werden. 

Bei Geweben, die spater irgendwie veredelt (appretiert, gebleicht, 
gewalkt, gepreBt, kalandert usw.) werden sollen, mussen der Garn
kalkulation nicht Lange, Breite, Dichte, Garnnummer usw. der fer
tigen Ware, sondern die Datender Rohware zugrunde gelegt werden. 
Die Veranderung der Warenlange, -breite und -dichte durch die Ver
edlungsprozesse wird praktisch durch Erfahrungskonstanten erfaBt. 
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Beispiel: Von einem glatten Baumwollgewebe sei in 80 em Breite (B) 
ein 100 m langes Stiiek (L) zu weben. Das untersuchte Probemuster 
enthalte 20 Kettfaden Uk) 18er engl. Watergarn (Nek ) und 14 SehuB-

faden (is) 10er engl. Mulegarn (Nes) auf 1 em. Die Einarbeitung in 

Kette und SchuB betrage je 5% (p und p ), die Garnabfalle je 6% 
ek e. 

(p und p). Die Webkante bestehe aus demselben Material wie die 
vk v. 

ubrigen Kettfaden (18er engl. Watergarn), sei doppelt so dicht wie 
das Gewebe eingezogen und auf jeder Warenseite Yz em breit; es ist 
also an den beiden Webkanten neben der normalen Einstellung auBer
dem mit insgesamt 20 Leistenfaden (=11) zu reehnen. 

Aus diesen Angaben berechnet sich naeh obigen Formeln: 

G = (20· 80 + 20) . 100· 1,05 . 1,06 = 180306 = 1304 Pfd I 
k 768 . 18 768 . 18 ' • eng. 

18er Water zur Kette. 

G = 14 . 10000 . 0,80 . 1,05 . 1,06 = 124656 = 16 23 Pfd I 10 M I 
• 768 . 10 768. 10 ' • eng. er u e 

zum SchuB. 
Umrechnung in das Dezimalsystem: 

Gk = 180306 180306 = 592 kg 
1000 . N m 1000 . 30,48 ' 

30er metro Water zur Kette. 
k 

124656 
G. = ~;c;;---=~ 

1000· N m 

124656 
1000.16,93 = 7,36 kg 17er metro Mule zum SehuB. 

ist: 

• 
Einfachere Berechnung: 

. 1000 
Da 2,2 englische Pfund 1 kg ergeben (Umrechnungszahl: 453,6 = 2,2), 

G in Pfd. engl. _ G' k 
2,2 - III g. 

1m vorliegenden Fall ergibt sich : 
Gk (kg) = 13,04 : 2,2 = 5,93 kg 
G. (kg) = 16,23 ! 2,2 = 7,38 kg 
Gesamtgarnbedarf 
fUr 100 m fertige 
Rohware = G (Ie. = 13,31 kg 

Uhung 43. 
Aufgabe: Fur ein glattea ungeschlichtetes Baumwollge

we be ist bei bekannter We b breite aus der Fadendichte und 
der Garnnummer 

a) das Quadratmetergewicht und 
b) das Gewicht eines laufenden Meters der fertigen 

Rohware zu berechnen. 

Erfordernisse: Wie in tibung 41. 



72 tibungsaufgaben. 

Ausfiibrung: Die Bestimmung des Quadratmetergewichtes einer 
Ware laBt sich am einfachsten in der Weise ausfiihren, daB ein mittels 
Schablone ausgeschnittener und der Flache nach genau bekannter Stoff
abschnitt auf einer analytischen Waage direkt gewogen wird. Bezeichnet 
1 die GroBe des ausgemessenen Stoffprobestiickes in Quadratzentimeter 
und g das ermittelte Gewicht dieses Abschnittes, so ergibt sich das 
gesuchte Quadratmetergewicht Gq der Ware in Gramm durch folgende 
Umrechnung: 

G _ g (Gramm) . 10000 
q- f (qem) 

Der laufende Meter der Ware bei B Zentimeter fertiger Rohbreite wiegt 
demnach: 

Gq(Gramm). B (em) . 
Gl = 100 m Gramm. 

Besonders geeichte Quadrantenwaagen gestatten durch Anhangen eines 
Stoffabschnittes von bestimmter GroBe ein unmittelbares Ablesen des 
gesuchten Quadratmetergewichtes ohne jede Umrechnung. 

Es empfiehlt sich, aIle Muster zunachst erst einige Zeit bei normaler 
relativer Luftfeuchtigkeit (65%) auszulegen, ehe man mit der Wagung 
beginnt. 

Stehen jedoch fiir diese Gewichtsbestimmungen keine Stoffmuster 
zur Verfiigung, so muB der Materialinhalt des Gewebes an Kette und 
SchuB theoretisch berechnet werden, was nach den gleichen Grund
satzen wie die Ermittlung des erforderlichen Garnbedarfs geschieht 
(vgl. Ubung 42), jedoch mit dem Unterschiede, daB hierbei nur das in der 
Ware tatsachlich enthaltene Garngewicht in Frage kommt und der 
GarnabfaIl, der bei der Fabrikation entsteht, nicht mit beriicksichtigt 
werden darf. Der Einarbeitung in Kett- und SchuBrichtung ist selbst
verstandlich durch einen geeigneten Zuschlag Rechnung zu tragen. 

Aus diesem Rein- oder Rohgewicht erhalt man schlieBlich durch Zu
schlag des Appreturgehaltes oder durch Abzug des Bleichverlustes u. dgl. 
das entsprechende Gewicht der fertigen Ware. Andererseits kann man 
auch durch Vergleich des theoretisch berechneten Rohgewichtes mit dem 
wirklichen, durch Abwiegen gefundenen Gewicht der fertigen Ware den 
Appreturgehalt, Bleichverlust usw. feststellen. 

Beispiel: Glattes Baumwollgewebe mit den gleichen Dat~n wie in 
Ubung42: 

Ne = 18 engl.; Ne = 10 engl; lk = 20 Faden/cm; 
k 8 

Is= 14 Faden/cm; B = 80cm; p und p je 5%. 
ek es 

a) Berechnung des Quadratmetergewichtes: 
In den bei Ubung 42 abgeleiteten Formeln werden L = B = 1m bzw. 

100 cm gesetzt und die Garnverlustkonstanten p und p sowie die 
1)k V8 

Leistenfaden 11 fortgelassen. 
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Ik· 100 · 1. (1 + :~~) 20.100 -1,05 
Gk = 768. N = 768 . 18 = 0,1519 eng!. Pfund zur Kette 

ek fur I qm. 

( Pes) 
Is·100.1.1+ 100 14.100.1,05 

Gs = 768.N = 768.10 =0,1914eng!. .. PfundzumSchuB 
88 fur I qm. 

Quadratmetergewicht = Gk + Gs = 0,3433 eng!. Pfund. 

Dieses Gewicht in Gramm umgerechnet ergibt: 

G - 0,3433·1000 - 156 / 
q - . 22 - g qm. , 

In den meisten Fallen erubrigt sich diese getrennte Rechnung fur 
Kette und SchuG. Das gesuchte Quadratmetergewicht in Gramm findet 
man dann am schnellsten nach den auf S. 132 angegebenen Summen
formeln, wobei ein besonderer Umrechriungsfaktor die verschiedenen 
Numerierungssysteme berucksichtigt. Fur die englische Baumwoll
nummer z. B. gilt: 

Gq = 59,1 . (fk/Nek + fs/Nes) . (I + :~) 
1m vorliegenden FaIle berechnet sich hiernach: 

Gq = 59,1 • (20/18 + 14/10) . 1,05 = 155,8 g/qm. 

b) Berechnung des Gewichtes eines laufenden Meters. 
Ohne Berucksichtigung der doppelten Einstellung in der Webkante 

ergibt sich das gesuchte Gewicht eines laufenden Meters in der ge
wiinschten Warenbreite (B = 80 cm) aus dem bereits bekannten Qua
dratmetergewicht zu: 

156·80 
Gl = ---wo= 124,8 g. 

Stellt man die Leistenfaden mit in Rechnung, so findet man fUr den 
laufenden Meter Ware ein Gewicht von 

Gl = 125,5 g. 

In Ubung 42 war fUr 100 m dieses Gewebes der Gesamtgarnbedarf 
fUr Kette 'und SchuG zu 

Gges = 13,31 kg 

errecimet worden. Das waren fur den laufenden Meter 133,1 g. Zieht 
man von diesem Gewicht den einkalkulierten Garnabfall von 6% ab, 
der tatsachlich in der fertigen Ware nicht mit enthalten ist, so folgt fur 
den laufenden Meter ein Gewicht von: 

133,1 
Gl = 1,06 = 125,5 g, 

wie bereits oben ermittelt wurde. 



B. Instrumentarium; Reagenzien; 
Analytische Bestimmungstafeln und -schliissel; 

Erfahrungswerte, Konstanten und sonstige 
Berechnungsgro6en; Formeln; }\IIafie 

und Gewichte; Logarithmen; 
Literatur. 

1. Verzeichnis der wichtigsten Apparate fur mechanisch
physikalische Textiluntersuchungen. 

(Die beniitigten Spezialerfordernisse, insbesondere diejenigen zur mikro
skopischen und optisch~.n Priifung der Textilien, sind jeweils am Kopf del' 

einzelnen Ubungsaufgaben zusammengestellt.) 

Lfd. 
Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

Apparatbezeichnung 

Analytische (chemische) Waage mit 1 mg Emp
findlichkeit nebst Prazisionsgewichtssatz 

Mikrowaage fiir den technischen Gebrauch mit 
einem MeBbereich von 0-100 mg und einer 
Empfindlichkeit von ± 0,05 mg (Torsions
waage) 

Konditionierapparat mit elektrischer Heizung, 
Temperaturregler und eingebauter Wage
einrichtung 

Heizschrank (Trockenofen) mit elektrischer 
Heizung und Temperaturregler (Temperatur· 
bereich zweckmaBig bis zu 250 0 C) 

Prazisionsgarnweifen mit selbsttatiger Faden
spannvorrichtung fiir verschiedene Numerie
rungssysteme 

Waagen zur direkten Bestimmung der verschie
denen Garnnummern und des Seidentiters 
(zweckmaBig Vereinigung von Sortierweife 
und Garnwaage) 

Verstellbare Strahnhaspel (Vorhaspel) 
Vorgespinst-MeBapparat mit Waage zur Sor

tierung der Vorgarnnummer 
Mikrometrische Universalgarnwaage zur Num

merbestimmung kurzer Fadenlangen (nach 
S tau b, S e ide l, Sal ad i n u. a.) 

Quadrantenwaage zur Bestimmung des Quadrat
metergewichtes von Geweben nebst Aus
schlageisen oder Schablone zur Vorbereitung 
der Stoffproben 

Wichtigste 
Bezugsquellen 

G. Sartorius, 
Giittingen, u. a. 

Hartmann & Braun, 
Frankfurt a. M. 

L. SchoppeI', Leipzig; 
M. Kohl, Chemnitz; 
F. R. Poller, Leipzig 

L. Schopper, Leipzig; 
A. E. G.; Siemens; 
W.C.Heraeus,lianau 

L. Schopper, Leipzig; 
M. Kohl, Chemnitz; 
F. R. Poller, Leipzig 

dgl. 

dgl. 
L. Schopper, Leipzig; 

M. Kohl, Chemnitz 

dgl. 

dgl. 



Lfd. 
Nr. 

11. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

Wichtigste Apparate. 

Tabelle 1 (Fortsetzung). 

Apparatbezeichnung 

Festigkeits- und Delmungsmesser verschiedener 
Bauart und Kraftbereiche (zweckmaBig mit 
Gewichtshebelbelastung. elektrischem Au
trieb und selbsttatiger Aufzeiclmung des 
ZerreiBdiagramms) 

fiir Einzelfasern und Faserbiindel mit einem 
MeBbereich bis zu 100 g 

Defordenapparat (nach P. K r a i s) 
Gespinstmikrodynamometer (nach G ii 1-

denpfennig) 
fiir feine Gespinste (Seide, Kunstseide usw.) mit 

einem MeBbereich a) bis zu 200 g und b) bis 
zu 1000 g 

fiir mittelfeine und grobe Garne mit einem MeB
bereich a) bis zu 1000 g und b) bis zu 5000 g 

fiir leichtere Gewebe, Bindfaden u. dgl. 
mit einem MeBbereich a) bis zu 10 kg und 
b) bis zu 50 kg 

fiir schwere Gewebe, Segeltuche, Riemen, Trans
portbander usw. mit einem MeBbereich bis zu 
500 kg bzw. 1000 kg und mehr 

Spezielle Priifmaschinen: 
Dehnungsapparat fiir Faden und Fasern nach 

M. Polanyi 

Apparat fiir fortlaufende Garnpriifungen auf 
Festigkeit und Elastizitat nach Dietz 

dgl., aber nur zur Bestimmung der Festig
keit (Moscrop-Einzelfaden -Priifmaschine) 

Drallapparat (Drehungszahler) zur Bestim
mung der Drehung von Gespinsten 

Apparat zur Bestimmung der Reinheit und 
Gleichf6rmigkeit von Gespinsten mit Muster
kartenwickeleinrichtung 

Apparate zur Bestimmung der mittleren Faser
lange (StapelmeBinstrumente) 
Stapelsortierapparat fiir Baumwolle (nach O. 

J 0 han n sen) 
Stapelsortierapparat fiir Wolle (Kammzug

zerlegmaschine) 

DickenmeBinstrument mit Mikrometerteilung 
Hydrostatische Waage oder Pyknometer zur 

Ermittlung des spezifischen Gewichtes von 
Faserstoffen 

Extraktionsapparat zur Fettgehaltsbestim
mung, zur Ermittlung des Auswaschverlustes, 
des Rendements von SchweiBwollen u. dgl. 

Veraschungsschalen aus Platin oder Quarz
glas mit Geblaseeinrichtung 

Fadenzahler mit Wagenlupe und Stoffspann
vorrichtung 

Wichtigste 
Bezugsquellen 
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L. Schopper, Leipzig; 
M. Kohl, Chemnitz; 
Gesellschaft fiir Fein
mechanik, Mann
heim; F. R. Poller, 
Leipzig; H.L. Scott, 
Providence (U. S. A.) 

H. Keyl, Dresden 
P. Polikeit, Halle a. S. 

siehe oben 

Kaiser - Wilhelm - rnst. 
f. Faserstoffchemie, 
Berlin-Dahlem 

F. R. Poller, Leipzig 

Cook & Co. Ltd., Man
chester 

L. Schopper, Leipzig; 
M. Kohl, Chemnitz 

dgl. 

K. Zweigle, Reutlingen 

Schlumberger, Miihl
hausen (Nouvelle 
Societe de Construc
tion) 

L. Schopper, Leipzig 
H. Keyl, Dresden und 

andere Firmen phys.
chem. Apparate 

dgl. 

L. Schopper, Leipzig 
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Lfd. 
Nr. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Instrumentarium, . Reagenzien. 

Tabelle 1 (FortsetzuDg). 

Apparatbezeichnung 

oder: MeBlupe mit verschiedenen Einsatzen 
oder: Differentialfadenzahler 
Abreibepriifmaschine (Scheuerapparat) zur Er-

mittlung der Tragfahigkeit und Reibfestig
keit von Geweben 

mit rotierender Scheuerplatte (nach Her -
z 0 g und G e i g e r) 

mit hin- und hergehender Scheuerplatte 
(nach E. M ii II e r) 

Berstdruckpriifer zur Bestimmung der Zer
platzfestigkeit von Geweben mit Wolb
hohenmesser (nach Dalen) 

Wasser- und Luftdurchlassigkeitspriifer (= Po
rosimeter) fiir Gewebe (impragnierte Beklei
dungsstoffe, Ballonstoffe, Fallschirmstoffe 
u. dgI.) 

Apparat zur Bestimmung der Warmedurch
Iassigkeit von Geweben (nach E. M ii II e r) 

Hygrometer und Psychrometer zur Bestimmung 
der relativen Luftfeuchtigkeit 

25. Allerhand Hilfsmittel und Nebenapparate (Ge-
wichtssatze, Exsikkatoren, Bunsenbrenner, 
Porzellanschalen, Becherglaser, Reagenzgla
ser, MaBstabe, Scheren, Pinzetten, schwarze 
Samtplatten, Biirsten, Rasiermesser, feine 
Haarpinsel usw.) 

Wichtigste 
Bezugsquellen 

C. ZeiB, Jena 
W. Walz, St. Gallen. 

L. Schopper, Leipzig 

H. KeyI, Dresden 

L. Schopper, Leipzig 

L. Schopper, Leipzig 

H. KeyI, Dresden 

W. Lambrecht, Got
tingen; Danneberg 
& Quandt, Berlin; 
Dr. Katz, Waiblin
gen (Wiirttembg.) ; 
u.a.m. 

2. Alphabetisches Verzeichnis der fur 
Faseruntersuchungen erforderlichen Reagenzien. 

AlkohoI, zum Entfernen von Fett und zur Herstellung von Farbstoff
losungen (Tinkturen) verwendet. 

Ammoniak, zum Abziehen der Farbstoffe von gefarbten Fasern. 
Anilinsulfat. Die konzentrierte waBrige Losung wird mit etwas Schwefel

saure versetzt. Ausgezeichnetes Reagens zum Nachweis verholzter Zellmem
branen (Gelbfarbung). 

Azeton, Losungsmittel fiir Azetatseide. 
Benzol, zur Bestimmung der Dichte von Faserstoffen. 
Benzopurpurin 10 B, a) in Verbindung mit Malachitgriin von H. Beh

rens zur Unterscheidung von Flachs und Hanf vorgeschlagen. Die Faserprobe 
wird auf dem Objekttrager mit etwas festem Malachitgriin und etwas Essigsaure 
versetzt, sodann wird zum Kochen erhitzt und nach dem Erkalten der iiber
sehiissige Farbstoff abgesaugt. Hierauf folgt zweimaliges Waschen mit Wasser 
(heW und kalt). Zu den so griin gefarbten Fasern setzt man einige Tropfen einer 
Iauwarmen Losung von Benzopurpurin 10 B. Nach dem Umfarben erseheint der 
Hanf buntfarbig mit unreinen Mischfarben von griinblau bis violett, der Flachs 
rot mit griiner Mittellinie (Protoplasma des Lumens). 

b) nach Sieber zum Nachweis von Wollschaden in verdiinnter Losung 
(1 g im Liter) an Stelle der zersetzlichen Diazobenzolsulfosaure von Pauly. 
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Blutlaugensalz, gelbes, a) in Verbindung mit 10%iger Kupfervitriol
losung zur makroskopischen Unterscheidung von Flachs und Baumwolle nach 
A. Herzog, 

b) zum Nachweis von Eisen (Blaufarbung). 
Chloralhydrat, zum Aufhellen bzw. zur Strukturverdeutlichung von Zell

membranen verwendet. 5 g Chloralhydrat werden in 2 ccm Wasser ge16st. 
Chlorwasser, a) Entfarbungsmittel fiir stark gefarbte Fasern. 
b) Reagens nach A 11 w 0 r den auf unbeschadigte tierische Haare (Elasti

kumreaktion). Gesattigtes Chlorwasser ist mit 1-2 Teilen destilliertem Wasser 
zu verdiinnen. Das Reagens ist stets frisch zu benutzen und nach Naumann 
im Dunkeln aufzubewahren. 

Chlorzinkj od, wichtiges Reagens zur Gruppentrennung von Fasern. 
Nach Herzberg bereitet man 2 Losungen: 

1) 20 g trockenes Zinkchlorid in 10 ccm Wasser gelost. 
2) 2,1 g Jodkalium und 0,1 g Jod in 5 ccm Wasser gelost. 
1) und 2) werden vermengt, der Niederschlag absitzen gelassen, die iiber

stehende klare Fliissigkeit abgezogen und mit einem Blattchen J od versetzt. Vor 
Licht zu schiitzen! Reagens farbt reine Zellulose blau bis weinrot, verholzte 
Membranen gelb bis gelbbraun. 

Chromsaure, a) wichtiges Mazerationsmittel. 1 g doppeltchromsaures Kali 
in 10-20 ccm Wasser gelost und mit 10 ccm konzentrierter Schwefelsaure versetzt. 
Zur Isolierung der Elementarfasern wird das Reagens kalt verwendet und greift 
die Zellulose weit weniger an als Sehulzes Mazerationsgemisch, 

b) zur Unterseheidung der natiirlichen und kiinstlichen Seiden: Naturseide 
fixiert Chromsaure und doppeltchromsaure Salze mit gelber Farbe, wahrend 
Kunstseide farblos bleibt. 

Deckglaskitt nach Kronig, zur Herstellung von Abdriicken tierischer 
Haare (A. Herzog) und zum vorlaufigen AbschluB mikroskopischer Praparate 
verwendet. 

Diazobenzolsulfosaure (Diazoreagens) nach Pauly. Zum Nachweis 
von Wollschadigungen. 2 g Sulfanilsaure, aufgeschwemmt in 3 cem Wasser und 
2 ccm konzentrierter Salzsaure, werden mit einer Losung von 1 g Natriumnitrit 
in 2 ccm Wasser vorsichtig diazotiert. Die hierbei entstehende Diazob~"!lzol
sulfosaure wird rasch gewaschen, auf dem Filter gesammelt und durch Uber
gieBen mit 10%iger Sodalosung gelost. Reagens ist wegen seiner leichten 
Zersetzlichkeit stets frisch zu verwenden. 

Digitonin, 1 %ige Losung in 85%igem Alkohol. Zum Nachweis von Cho
lesterin im Wollfett (Windaus, Brunswik). 

Diphenylamin. Ein Tropfen konzentrierter Schwefelsaure wird mit etwas 
festem Diphenylamin versetzt. Vorziigliches Reagens auf Nitratseide (Blau
farbung). 

Eisessig, Losungsmittel fiir Azetatseide. 
EiweiBglyzerin, zum Aufkleben von Faserquerschnitten auf dem Ob-

jekttrager (stets frisch zu bereiten!) 
Eosin extra, siehe Zartsche Losung. 
E ssigsaure, zum Ansauern von Farbstoffen usw. verwendet. 
Fenehelol und andere zur Bestimmung der Lichtbrechung notige Fliissig-

keiten (Anethol, Anilin, Anisol, Nelkenol, Monobromnaphtalin, Zedernol, Zitro
nenol usw. vgl. auch Tabelle auf S. 100). 

Fuchsin, alkoholische Losung, zur Unterscheidung von Flachs und Baum
wolle auf makroskopischem Wege nach Bottger. Reagens (0,01 Teile Fuchsin, 
30 Teile Alkohol, 30 Teile dest. Wasser) wird auch zur Trennung von Baumwolle 
und Kapok verwendet. Nach einstiindiger Behandlung der Probe mit dieser Lo
sung bei gewohnlicher Temperatur und nach griindlichem Auswaschen zeigt 
Kapok eine lebhafte, rote Farbung, wogegen Baumwolle weiB bleibt. 

Gelatine (Hochst), lO%ig, mit etwas Phenol versetzt, wird zur Einbettung 
der Fasern bei dem A. Her z 0 g schen Zahlverfahren und zur Herstellung von 
Lichtfiltern fiir mikrophotographisehe Zwecke verwendet. 

G lyzerill. 
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G Iyzeringelatine. 
Jodlosung nach Vetillard: 1 g KaliumjC?~id in 100 g Wasser gelost und 

mit Jod gesattigt; zweckmaJ3ig IaBt man einen UberschuB von Jod in der Fliis
sigkeit. Nach Herz berg (Papierpriifung): 2 g Kaliumjodid und 1,15 g Jod werden 
unter Zusatz von 2 ccm Glyzerin und 20 ccm Wasser gelost. AlB Gruppenre
agens in der Papieranalyse mit Vorteil zu verwenden. Holzschliff und Jute 
werden gelb, Lumpenfasern (Baumwolle, Leinen und Hanf) braun und Holz-, 
Stroh- und Espartozellulose nicht gefarbt. 

J odkalistarkelosung, verwendet zur Priifung auf Bleichmittelriickstande. 
Kaliumhydrat (Kalilauge). 1-2%ige waBrige Losung zum Mazerieren 

von Pflanzenfasern. Konz. Losung mit gleichem Volumen konz. Ammoniak ver
mengt zu Baumwollpriifungen (Makobaumwolle, Merzerisierprobe) verwendet. 
In der quantitativen Analyse dient Kalilauge zur Trennung der pflanzlichen und 
tierischen Fasern. 

Kanadabalsam in Tuben. 
Kongorot, a) nach Behrens: Die Losung von Kongorot in heiBem Wasser 

dient, nach Zusatz von etwas Soda, zur Farbung von Flachs- und Hanffasern, 
welche starken Dichroismus annehmen. Nach Einschaltung des Objekttisch
nikols und Drehung des Praparates um 360 Grad erscheinen die Fasern zweimal 
dunkelrot und zweimal fast farblos. b) In konzentrierter Losung zur Unterschei
dung von Kupferseide (dunkelrot gefarbt) und Viskoseseide (hellrot gefarbt). 

Kupferglyzerin. 10 g Kupfervitriol in 100 ccm Wasser gelost, mit 5 g 
konzentriertem Glyzerin versetzt und so viel Kalilauge zugefiigt, bis der ent
stehende Niederschlag wieder vollstandig gelost wird. Reagens lost in der Hitze 
die natiirliche Seide, wahrend Kunstseide selbst bei langerem Erwarmen nicht 
gelost wird. 

Kupferoxydammoniak (Schweizers Reagens). Bereitung nach v. Hoh
nel: Eine waBrige Losung von Kupfervitriol wird mit Ammoniak versetzt, 
der entstehende Niederschlag filtriert, gewaschen, von iiberschiissiger Feuchtig
keit durch Pressen zwischen Filterpapier befreit und noch feucht in moglichst 
wenig konzentriertem Ammoniak gelost. Bereitung nach Wiesner: Kupfer
drehspane werden so lange im offenen Flaschchen mit Ammoniak behandelt, 
bis die entstehende dunkelviolette Fliissigkeit Baumwolle rasch auflost. Frisch 
zu bereiten! Herstellung und Filtration zweckmaJ3ig in dem GefaB nach A. 
Herzog. 

Lackmuspapier, rotes und blaues. Zur Unterscheidung von pflanzlichen 
und tierischen Fasern. Fasermaterial wird in einem trockenen Probierglase, 
in welches man befeuchtetes Lackmuspapier hineinhangt, stark erhitzt. Ver
brennungsgase von Pflanzenfasern reagieren sauer (Rotung von blauem Lack
muspapier), von tierischen Fasern alkalisch (Blauung von rotem Lackmuspapier). 
Die Kunstseiden auBer Azetatseide verhalten sich wie die Fasern pflanzlichen 
Ursprungs. 

Maules Reagens. Man behandelt die auf Verholzung zu priifenden Fasern 
etwa 5 Min. mit einer I %igen Losung von Kaliumpermanganat. Nach dem Aus
waschen mit Wasser legt man die Proben etwa 2 Min. in verdiinnte Salzsaure 
und wascht wiederum aus. Nupmehr bringt man das Praparat auf einen Objekt
trager und halt es iiber die Offnung einer Ammoniakflasche (evtl. kann man 
auch einen Tropfen Ammoniak zuflieBen lassen). Die verholzten Teile farben 
sich hierbei sofort rot. 

Malachitgriin, von H. Behrens als Gruppenreagens fiir Faserstoffe 
empfohlen. Die mit wenig Essigsaure versetzte waBrige Losung farbt: Seide, 
Wolle, Jute und Holzschliff wasserecht, Hanf und Manila halbecht, Flachs, 
Baumwolle, Stroh, Esparto und Zellulose unecht. In waBriger Losung kann 
Malachitgriin auch zur Unterscheidung von Kupferseide (hell gefarbt) und 
Viskoseseide (dunkel gefarbt) verwendet werden. Siehe auch "Benzopurpurin". 

Marseiller Seife, zum Entbasten der Seide gebraucht. 
M a z era t ion s mit tel, siehe Chromsaure, Kalilauge, N atriumkarbonat, 

Reagens nach Schulze. 
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Methylenblau, a) naeh H. Behrens zur untersehiedliehen makrosko
pisehen Farbung von Flachs und Baumwolle. ZweckmaBig kombiniert mit der 
61probe. b) in waBriger Losung zur Unterscheidung von Kupfer- und Viskose
seide (erstere hellblau, letztere dunkelblau gefarbt). 

Millons Reagens, zum Nachweis von Fasern tierischen Ursprungs (Rot
farbung). Man lost 1 ecm Quecksilber in 9 cem Salpetersaure (spez. Gewicht 1,5), 
verdiinnt mit dem gleichen Volumen Wasser und zieht die klare Losung fiir 
den Gebrauch abo Das Reagens gibt beim Erwarmen mit EiweiBlosungen einen 
ziegelroten Niederschlag. 

Molischs Reagens. Gleiche Volumenteile konzentrierter Kalilauge und 
Ammoniak. 

Naphthol (iX-). 20giX-Naphtholin 100 g Alkohol gelost. Zum makrosko
pischen Nachweis pflanzlieher Fasern oder aus zellulosehaltigem Material her
gestellten Kunstseiden benutzt. In einem Probeglase werden zusammenge
bracht: etwa 0,1 g Fasern, 1 ccm Wasser, 2 Tropfen Naphthollosung und 1 Trop
fen konzentrierte Schwefelsaure. Nach erfolgter Losung der Fasern tritt beim 
Schiitteln eine tiefviolette Farbung der Fliissigkeit ein. Tierische Fasern farben 
die Fliissigkeit schmutziggelb bis rotlichbraun. Wolle lost sich in dem Reagens 
nicht. An Stelle von iX-Naphthol kann auch Thymol verwendet werden. 

Naphtylaminschwarz 4 B (Casella & Co.), waBrige Losung. Farbt in 
neutralem, heiBem Bade Kupferseide dunkelblau, Viskoseseide hellblau. 

Natriumkarbonat. 10%ige waBrige Losung als Mazerationsmittel nach 
Vetillard. Die Fasern werden etwa 30 Min. in der Sodalosung gekocht, hierauf 
in Wasser gespiilt und hernach zwisehen den Fingern gerieben, um eine voll
standige Trennung der Faserelemente zu erzielen. 

Natriumplumbat. Durch Losung von Bleiazetat in warmer Natronlauge 
erhalten. Zur makroskopischen Unterscheidung der tierischen Wollen und 
Haare von den Seiden und Pflanzenfasern. Ungefarbte tierische Haare werden 
infolge ihres Schwefelgehaltes beim Erwarmen mit dem Reagens dunkelbraun 
gefarbt. Seiden (echte sowie kiinstliche) und pflanzliche Fasern bleiben farblos. 

Natronlauge, ebenso verwendet wie Kalilauge. 
Nickeloxydammoniak. Losungsmittel fiir echte Seide. 25 g Nickel

sulfat (krist.) in 500 ccm Wasser gelost und mit Natronlauge gefallt; der ge
waschene Niederschlag wird in 125 ccm konz. Ammoniak und 125 ccm Wasser 
gelost. 

Nitriersaure von gleichen Volumina engl. Schwefelsaure und konz. Sal
petersaure lost echte Seide in 15 Min. vollig auf. Pflanzenfasern bleiben farblos, 
wahrend Wolle, weniger die echte Seide, gelb bis gelbbraun gefarbt werden. 

Oxydiaminschwarz A, in konz. Losung zur Unterscheidung von Kupfer
und Viskoseseide. Erstere wird schwarz, letztere rotbraun gefarbt. 

Papierj od, nach V. Hohnel in Verbindung mit der Papierschwefelsaure 
wichtigstes und bestes Gruppenreagens in der Papieranalyse. Bei richtiger Kon
zentration der Saure farben sich die Hadernfasern schon rotviolett, Zellstoffe 
aus Holz und Stroh reinblau oder graublau, aIle verholzten Fasern (Jute, Holz
schliff usw.) dunkelgelb. Schlecht oder nicht gebleichte Holz- und Strohzellu
losen zeigen oft nur eine blaBblaue, bei groBerem Ligningehalt eine gelbliche 
Farbung. 

Paraffin. Mehrere Sorten mit verschiedenem Schmelzpunkt. Zu Faserein-
bettungen Paraffin von 60 0 Schmelzpunkt. 

Paraffinol. 
Pelikantinte Nr.4001 (Giinther Wagner). Siehe Zartsche Losung. 
Petroleum. Zur Bestimmung der Dichte von Faserstoffen, wie Xylol, Ben-

zol, Olivenol, Alkohol u. dgl. 
Petroleuma ther und andere Fettlosungsmittel (Alkohol, Benzol, Tetra

chlorkohlenstoff, Dichlorathylen, Chloroform u. a.). 
Phloroglucin. 1 g in 80 ccm Alkohol zu losen. In Verbindung mit starker 

Salzsaure ausgezeichnetes Reagens auf verholzte Zellwande. (Rotviolettfarbung.) 
Pikrokarmin S (9riibler & Co., Leipzig). 2 g reine Karminsaure werden in 

Wasser gelost und im UberschuB mit Ammoniak versetzt. Es erfolgt hierbei ein 
Umschlag der hellroten Farbe in Blaurot. Diese Losung wird so lange gekocht, 
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bis der Geruch nach Ammoniak verschwunden ist. Dann sind etwa 15 cem einer 
3%igen PikrinsaurelOsung hinzuzugeben, die vorher ebenfaUs mit Ammoniak 
bis zur ungefahren Neutralisation versetzt wurde. Die erhaltene Mischung wird 
mit verdiinnter Salzsaure angesauert und mit Wasser auf 100 ccm aufgefiillt. 
Die tierischen Fasern ( ent bastete Seide, Wolle, Tussah usw.) farben sich durch das 
im Farbgemisch enthaltene Pikrat gelb, wahrend die pflanzlichen Fasern (Baum
wolle, Flachs, Hanf, Jute usw.) und die Zelluloseprodukte (Kupfer-, Viskose
und Nitratseide) durch den Karminfarbstoff mehr oder weniger stark rot gefarbt 
werden. Rohseide wird mit diesem Reagens tiefbraunrot, Azetatseide griingelb 
gefarbt. 

Rosanilin, ammoniakalisch. Gruppenreagens fiir tierische und pflanzliche 
Fasern. Erstere erscheinen rot (Wolle mehr als Seide),letztere bleiben ungefarbt. 
Die farblose Rosanilinlosung wird erhalten, indem man zu einer kochenden 
Fuchsinlosung tropfenweise bis zur Entfarbung Kali- oder Natronlauge zusetzt 
und dann filtriert. Luftdicht aufzubewahren! 

Rutheniumrot. Verdiinnte waBrige Losungen zur Pektinfarbung (Mangin). 
Nach A. Herzog ist Rutheniumrot in Verbindung mit Kupferoxydmamoniak 
ein ausgezeichnetes Mittel, um die geringsten Spuren der Kutikula der Baumwolle 
und der protoplasmatischen Reste im Innern von Pflanzenfasern nachzuweisen. 

Safranin. Nach dem Ausfarben in neutraler warmer Losung und darauf
folgendem Auswaschen erscheinen unter dem Mikroskop: Seide, Wolle und 
Jute dunkelrosa, Baumwolle blaBviolett, Flachs und Hanf gelbrot gefarbt 
(Behrens). 

Salpetersaure. 
Salzsaure, verdiinnte, zum Ausziehen und zur Reduktion von Farbstoffen 

verwendet. Konzentrierte Salzsaure lost echte Seide beim Erwarmen rasch 
auf, wahrend Kunstseide ungelost bleibt. 

Schuhlack, englischer, Einbettungsmittel fiir Fasern zwecks Herstellung 
von Diinnschnitten. 

Schulzesches Mazerationsgemisch. Zur Isolierung der in Biindeln 
stehenden Elementarfasern. Die Fasern werden in Salpetersaure, welcher etwas 
chlorsaures Kalium zugesetzt wird, erhitzt und hierauf gut gewaschen. Reagens 
zerstort die Ligninsubstanzen, greift aber auch die Zellulose kraftig an. 

Schwefelsaure. Nach Vetillard: Unter steter Abkiihlung werden ge
mischt 1 Vol. dest. Wasser, 2 Vol. Glyzerin und 3 Vol. konz. engl. Schwefel
saure. In Verbindung mit Jodlosung ausgezeichnetes Zellulosereagens. Reine 
Zellulose wird blau, verholzte Membranen werden gelb gefarbt. Konzentrierte 
Schwefelsaure dient unter anderem zur Ausfiihrung der sogenannten Schwefel
saureprobe auf Halbleinen und wird ferner nach P. Marschner zur Unterschei
dung von Kupfer- und Viskoseseide verwendet. Fiir den letztgenannten Zweck 
werden 0,2 g des zu untersuchenden Kunstseidefadens in ein Reagensglas ge
bracht und mit 10 ~cm reiner konz. Schwefelsaure iibergossen. Kupferseide 
nimmt sofort beim UbergieBen mit Saure einen deutlich gelben Farbton an, der 
nach 40-60 Minuten, wenn die Probe gelost ist, gelblich-braunlich geworden 
ist. Viskoseseide wird sofort rotlichbraun, nach 40-60 Minuten rotbraun. 
Die Viskoseseide ist dann auch ganz gelOst. Die Farbunterschiede verwischen 
sich sehr stark, wenn das Verhaltnis der Probe zur Fliissigkeit nicht genau ein
gehalten wird. Auch zur Ausfiihrung der Diphenylamin-Schwefelsaurereaktion 
wird konzentrierte Schwefelsaure benotigt. Stets gut verschlossen aufzubewahren! 

Schweizersches Reagens. Siehe .. Kupferoxydammoniak". 
Tetrachlor kohlenstoff. Wie Petroleumather, Schwefelkohlenstoff u. a. 

als Extraktionsmittel verwendet. 
Thymol. Siehe "Naphthol". 
Verholzungsreagenzien. Anilinsulfat, Carbazol, Chlorzinkjod, Indol, 

Kaliumpermanganat, Naphthol, Orzin, Phenol, Phloroglucin, Thallinsulfat, 
Thymol, Toluylendiamin u. a. 

Viktoria blau B, nach Sie ber zur Unterscheidung von rohen und gebleich
ten Pflanzenfasern geeignet. Ausfarben der zu untersuchenden, gut zerfaserten 
Probe wahrend etwa Y2 bis 1 Min. in einer 3 D/ DO kochenden Farbflotte. Wieder
holtes Nachwaschen mit destilliertem Wasser, dann Trocknen. Rohe Baum-
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wolle ist naeh dieser Behandlung tief dunkelblau, gebleiehte dagegen ganz hell 
gefarbt. 

Wasser, destilliertes. Zum Herstellen der Reagenzien zu verwenden. 
Xylol. Zur Li:isung des Paraffins in Schnittpraparaten und zur Bestimmung 

der Dichte von Gespinstfasern. 
Zartsche Li:isung. Vom ReichsausschuB fiir Lieferbedingungen (RAL) 

als Standardreagens fiir die Unterscheidung von Kupfer- und Viskoseseide vor
geschlagen. 15 ccm Pelikantinte Nr.4001 von Giinther Wagner, 20 eem einer 
5%igen Li:isung von Eosin extra (I. G. Farbenind.) und 65 ccm dest. Wasser 
werden gemischt und in diesem Bad die zu untersuchenden Proben 5 Min. bei 
normaler Temperatur ausgefarbt. Nach dem griindlichen Spiilen erscheint die 
Kupferseide tiefblau, die Viskoseseide rot gefarbt. 

Zelloidin, wie Paraffin, Glyzeringummi, Glyzeringelatine u. a. zum Ein
betten bzw. Umhiillen von Fasern zwecks Herstellung von Diinnschnitten ver
wendet. 

Zinkchlorid, in basischer Li:isung zur Trennung von echter Seide in Misch
gespinsten und -geweben. 

Zinnchloriir. Dient zur Nachbehandlung von durch verdiinnte Salpeter
saure entfarbten Fasern (Reduktion von Nitroverbindungen). 

Zitroneni:il. In Zitroneni:il oder Rizinusi:il eingebettete Azetatseide ist 
nahezu unsichtbar, wahrend Nitrat-, Kupfer- und Viskoseseide deutlich sichtbar 
bleiben. 

Zyanin, alkoholisch, nach A. Herzog zur Unterscheidung von Flachs und 
Ballmwolle auf makroskopischem Wege. 

Zyanin- Glyzerin nach A. Herzog. Eine annahernd kaltgesattigte 
Losung von Zyanin in Alkohol wird mit etwas Wasser verdiinnt und dann 
mit 1/3 ihres Volumens mit konzentriertem Glyzerin versetzt. Sie wird in der 
Regel heiB angewandt und dient zum Nachweis von zelligen Verunreinigungen 
der technischen Bastfasern, zur Unterseheidung von Flachs und Hanf, zur Fest
stellung des Verholzungs- und Bleichgrades von Zellstoff, zur Unterscheidung 
von Natron- und Sulfitzeilstoff, zum Nachweis von Seidenleim und zur Sicht
barmachung von Verunreinigungen in Kunstseidenfasern. 

3. Vergleich der gebrauchlichsten achromatischen 
Mikroskopobjektive der wichtigsten 

optischen IIandelsfirmen. 
Dem ZeiB'schen Aehromatobjektiv 

1,2-2,41 
(:a) 1 

8 

1 

20 

1 

40 

I 
90 

(a*) (A) (0) (D) (F) 

entspricht ungefahr das Achromatobjektiv 

Buseh-Rathenow - Ao Bo D E -

Leitz-W etzlar. . la 2 3 4 6 9 
Reichert-Wien . Ib 2 3 4 6b 9 
Seibert-W etzlar . - 1 2 4 5 6 
Winkel-Gi:ittingen. G 1 2 4a 5 9 

Herzog-Wagner, Faserstoff-Praktikum. 6 
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4. Groaen- und Querschnittsverhaltnisse der wichtigsten 
pfianzlichen Textilfasern. 

(Nach A. Herzog.) 

Elnzelfaser ~~ ."" Von der Gesamt- Q)~J-i ..; ~~.9 querschnittsflii- .d"C ~ 
Z :t :t ~I~ J-i che der Einzel- .~~~ 

~ 
.S .S .S S~; faser entfallen "'S" 
"S 

.. .., ... Prozent auf: ~Sa 
:l's " " ~~~ );j~~ :';; "" ~~.9 .. " " '"' 

,., 
is Wand Lumen ~ .. 1"1 

I. Pflanzenhaare 
1 Indische Baumwolle, Sindh. 20 22 - 169 92,7 7,3 4275 
2 

" " 
Omrah. 20 23 - 187 93,7 6,3 3835 

3 Amerikanische 
" 

Sea Island. 42 24 - 163 97,3 2,7 4221 
4 

" " 
Upland 28 24 - 171 97,0 3,0 4043 

5 Afrikanische 
" 

Togo 24 25 - 165 96,4 3,6 4221 
6 Agyptische 

" 
Mitafi 39 24 - 105 96,9 3,1 6580 

7 Mazedonische 
" 

18 30 - 347 97,7 2,3 1980 
8 Chinesische 

" 
20 28 - 286 96,4 3,6 2432 

9 Pflanzenseide von Asclepias Cornutii . 25 28 28 311 30,9 69,1 6'944 
10 " von Calotropis procera 40 24 24 445 21,9 75,1 6000 
11 Pflanzendune von Eriodendron anfrac-

tuosum .......... 35 20 20 306 18,6 81,4 11700 
12 Samenhaare von Salix pentandra 211 11 84 48,8 51,2 16221 

II. Dicotyle Bastfasern 
13 ~ So ........ bldhrelf ) - -1- -I.... .... -
14 S " griinr~if Stengelmitte -- - 95,0 5,0 -
15 ::s " gelbreif - 98,7 1,3 -
16 .~ " vollreif - 98,7 1,3 -
17 .f!! Schlesischer 1 cm unter ,@ 

!:: 
au.Berordentlich 1480 

18 16 
" 0 

" " 
schwankend 1750 

19 ~ 0-10 iiber j10 40 24 450 79,0 21,0 1870 '" " " 20 ::s 10-20 33 27 386 86,5 13,5 2000 S " " " 
...... :;: 

21 20-30 .2l ,06 25 18 227 98,5 1,5 2980 ::s " " " "' ...... 
22 ~ 30-40 ~..c 32 21 17 184 98,7 1,3 3660 " " " 16 .§ 23 

"'~ " 
40-50 

" " ~~ 
20 17 172 98,6 1,4 3920 

24 ,.<:l " 
50-60 

" " 38 19 17 173 97,3 2,7 3970 
25 

., 
60-70 ~ 18 15 141 94,6 5,4 5000 

~ " " " 26 " 
70-80 

" " 
"d 14 10 75 92,0 8,0 9660 

27 Russischer, Steppenlein . 20 28 19 300 90,1 9,9 2469 
28 Hanf, badischer, Cannabis sativa 25 25 18 297 95,9 4,1 2370 
29 Brennessel, Urtica dioica L. . _ . . . 30 40 15 573 96,7 3,3 1204 
30 Ramie, Boehmeria nivea Hook et Arn. 140 55 30 815 95,8 4,2 848 
31 Jute, Corchorus capsularis 320 - 161 89,0 11,0 4857 
32 Chinajute, Abutilon avicennae 218 16 171 87,4 12,6 4464 
33 .... Bastrippe, au.Berer Teil -17 16 93 99,2 0,8 7180 
34 ~ oaoE . 

" 
innerer 

" -24 18 161 99,1 0,9 4140 
35 ~:o ~ s.~ primarer Bast 226 21 208 97,5 2,5 3210 .... rfl 0 
36 Cl .<::" sekundarer Bast -17 10 72 90,6 9,4 9270 "''' 
37 Steinklee, Melilotus albus Desr: 1022 15 389 83,2 16,8 2060 
38 Rotklee, Trifolium pratense L. 514 - - - - -
39 Bohne, Phaseolus vulgaris L. . 519 - - - - -
40 Lupine, Lupinus luteus Lind!. . 540 - - - - -
41 " " 

polyphyllos Lind!. 433 - - - - -
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Tabelle 4 (Fortsetzung). 

42· Bastfasern der Wurzel 
43 ~,..:j 20 ... :E oil " cm :9 S .. prImare 
44 ~ ~ " 20" ~." $ sekundare 
45 ...... ~·E 120 :;;:I:C~ primare 

I""" ...... " " ,.Q r-t-
46 oil oil ;, 120" o.§,o sekundare 
47 :E po "aus den Blattstielen 
48 Linde, Tilia parvifolia Erh. 
49 Kartoffel, Solanum tuberosum L. . 
50 Rolunder, Sambucus nigra L. . . . 
51 Weide, Salix alba, prim. Bastfasern 
52" " " sekund. " 
53 Dotter, Camelia sativa . . . . . 
54 Konigskerze, Verbascum thapsif .. 
55 Goldstaub, Solidago Virgo aurea 

III. Monocotyle Sklerenchym-
fasern 

56 Aloehanf, Aloe perfoliata Thbg. 
57 Sisal, Agave americ. var. sisalana. 
58 Manila, Musa textilis L. N ..... 
59 Neuseel. Flachs, Phormium tenax L. 
60 Kokos, Cocos nucifera L. 
61 Ananas, Ananas sativa L. 
62 Schilfrohr, Phragmites communis L. 
63 . • ... ~ einfache Baststrange 
64 fl £ is..t: . Bastbelag d. GefiiBb., Rand 
65 ~.~.~ gH " d. GefaBb., Mitte 
66 rll~ " d. kleinst. GefaBb. 

~~ 
Einzelfaser .:. "" <=l Von der Gesamt- :;;: .. 

§ Jl.- qnerschnittsfH.- Jl "" £ 
I-----,-----,--IE':~ ~ ehe der Ein2el.. ~ ~ ~ 
.S ;; 8 q::: ~ faser entfallen 'f=: IS Q:) 
0,) d ,""" ,""" ~2:::: Pl'ozent auf: ~ S ~ 
~a 0,) 11) ~~Q) ~::::!'-
_" ~ "" c:> <=l ~ Zl'il 

:d ~ ~ ~ . ..-I 1-----,---1 
H !XI A ",I'il Wand Lnmen 

21515 
1632 -
- 2420 
21810 

-12 8 
- 1210 
- 3815 
- 1410 

90 
312 
171 
212 
117 
225 

531 
204 
122 
69 

201 
397 
123 

320 - 160 
325 - 122 
225 - 131 
415 71 
116 - 168 
5 8 - 20 
1 .9- 129 

} 
9 - 39 

2 7 - 26 
7 -I 24 
5 - 13 

72,9 
72,8 
78,4 
83,4 
56,0 
63,5 

64,2 
86,7 
99,2 
96,2 
85,1 
86,4 
96,1 

73,6 
90,9 
87,3 
92,4 
76,8 
90,0 
38,0 
92,8 
89,9 
92,8 
91,7 

27,1 
27,2 
21,6 
16,6 
44,0 
36,5 

35,8 
13,3 
0,8 
3,8 

14,9 
13,6 
3,9 

26,4 
9,1 

12,7 
7,6 

23,2 
10,0 
62,0 

7,2 
10,1 

7,2 
8,3 

10209 
2939 
4987 
3769 

10178 
4685 

1954 
3767 
5522 

10086 
5605 
1943 
5645 

5435 
5848 
3115 
9901 
4717 

36364 
13654 
18365 
28985 
30303 
55096 
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5. Feinheitsklassifikation der Wolle nach der Haardicke 
nebst Festigkeits- und Bruchdehnungsmittelwerten 

fiir die einzelnen Klassen. 

<I> 
~ 

~ 
<I> 

.S 
<8 

::§ 
0 

~ 
.S 

<I> 
~ 

<I> 
+' 
;<;:l 
S 

" "\ 
,0-

~o 
""~ 

(Nach Angaben von E. Miiller, Marschik, Heyne, Sp6ttel, Pinagel, Plail, 
Kronacher u. a.) 

;;:: 
Mikronnummer metro " . Alte ~~bJJ 

Gute- Qualitats- = Mikrondicke Faserfein-
._ N 

;0 co'" 
klasse = Haardicke heits- . 

r.J:J. ..... (l) 

bezeichnung :E~~ in f.l nummer g~~ 
~ 

5A 1 Super- 17 und 5,3 
feine Super- weniger 

Merino 4A ) Elekta 17-19 15-22 2000-4280 5,4 
3A Superelekta 19-20 8,2 
2A Elekta 20-22 9,4 

Al }A 22-24 
Merino Prima 22-26 1430-2000 10,7 

A2 24-26 

veredelte BI }B Sekunda 26-28 1070-1430 13,8 
Landwolle B2 28-30 I 26-30 

feine Ol} 
30-32 

O2 0 Tertia 32-34 30-37 700-1070 19,4 
Landwolle 03 34-37 

Dl} 
37-42 mittlere D2 D Quarta 42-45 37-49 400-700 30,9 Landwolle 

D3 45-49 

ordinare E Quinta 49-60 I 40,5 
ub. 60 49- 60 270-400 Landwolle F Sexta 54,3 

"" §...!.~ 
0; ,,0 

,<:IN 

~~~ ,<:I ... "",,, 
o;"d 
... 'd,<:l 

fO 

29,4 

34,3 
36,7 
37,7 

36,2 

37,0 

40,4 

51,4 

48,4 
52,0 
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6. Stengelzusammensetznng nnd Fasergebalte 
verschiedener Pfianzen. 

(Nach A. Herzog.) 

~ Von der Gesamtquerschnitts-
.s:l S flache des Stengels entfallen 

Faserpflanze ~S Prozent auf: 
b() 

~.S 
Rindel Holz 

innerer 

~ Mark Hohl-
raum 

3cm unter ... 1,30 18,9 80,8 0,3 0 
1 

" " ~ 1,61 21,1 78,7 0,2 0 
0 

" " d ... 2,14 25,2 62,9 11,9 0 
Flachs (schle- 0-10 " iiber ~$ 1,62 23,7 54,4 12,1 9,8 

sischer), 10-20 <3:>"" 1,64 20,3 45,7 12,0 22,0 " " ..,.,,1'1 
Linum usita- 20-30 " " 

~:a 1,32 20,3 35,9 13,9 29,9 
tissimum L. 30-40 

" " i.§ 1,08 24,2 34,9 16,5 24,4 
40-50 

" " ..il~ 0,98 25,7 32,2 28,1 14,0 
50-60 

" " ~ 
0,96 25,1 35,4 27,2 12,3 

60-70 
" " 

0,77 32,5 38,3 22,7 6,5 
70-80 "d 0,58 44,7 34,9 20,4 0 " " 

Hanf, ital., im 2 cm iiber i~~ - 25,7 73,6 0,6 0,1 Oderbruch <\'! "d ~ 
gewachsen, 30 

" " 
<7l d'<\'! - 17,7 63,6 11,1 7,6 

Cannabis 90 
" " ..il~~ - 22,8 44,5 22,3 10,4 

sativa L. 160 
" " 

s:I$ .... - 43,1 29,7 27,2 0 
~<7l~ 

Brennessel, Urtica dioica L. - - - - -
Ramie, Boehmeria nivea • . - - - - -

Jute, Corchorus capsularis - - - - -

Hopfen, wilder, Humulus lupulus L. 
Hopfen, kultivierter, Humulus lu-

5,74 29,5 16,9 12,8 40,S 

pulus L. 5,60 36,6 49,6 10,0 3,8 
Malve, Malva crispa L., Wurzel. 14,40 53,3 46,7 0 0 

20 cm iiber den Keimblattern 18,10 30,1 34,1 25,0 10,8 
120 

" " " " 12,90 30,9 33,7 24,2 11,2 
245 

" " " " 
2,53 41,9 9,2 48,9 0 

Ginster, Sarothamnus scoparius W. 5,84 32,1 66,8 1,1 0 
Weide, Salix alba L. 4,06 35,4 52,8 11,8 0 
Kartoffel, Solanum tuberosum L .. 7,70 21,8 14,0 44,S 19,4 
Holunder, Sambucus nigra L .•. 5,15 15,1 31,1 53,8 0 
Leindotter, Camelia dentata L. . 2,60 17,4 67,6 15,0 0 
Konigskerze,Verbascum thapsif .•. 5,15 23,7 30,7 45,6 0 
Goldstaub, Solidago Virgo aurea . 4,36 17,1 35,8 47,1 0 
Lupine, Lupinus luteus L. • - - - - -
Weidenroschen, Epilobium hirsu-

tum L .• - - - - -

N .. .. 
~:.!:! 
.. 0 ea-
!.t=-= 
1-=: = IE:;, CD: .. ~ 

:! .. 

} 0,5 

17,7 
20,0 
27,4 
27,6 
27,2 
23,8 
19,0 
10,0 

} 23,2 

0,9 
20,3 
27,0 

7,1 

7,2 
16,9 
8,1 
8,2 
8,0 

18,9 
14,2 
3,1 
0,1 
0,0 
4,2 
0,8 
7,1 

0,0 
W 0 nicht anders angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf den 

der halben StengelhOhe entsprechenden Querschnitt. 
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7. Methylzahlen bzw. LigningehaJte (Verholzungsgrad) 
verschiedener Faserstoffe. 

(Nach A. Herzog.) 

Faserstoff, ungebleicht 

Baumwolle •...•..•..•• 
Bombaxwolle (Kapok) . . . . . . . 
Calotropiswolle (Akon, Pflanzenseide) . 
Rohrkolbenwolle . • . . . . . 
Hanf, italienischer . . . . . . 

" , polnischer . . . : . . . 
Flachs, bi:ihmischer, a) griinreif } aus der 

" , b) gelbreif Stengel. 
, " , c) vollreif mitte 
, russischer, a) Wurzel . . . . . . 

" Jute 
Ramie 
Weide 
Ginster . 

" 

, b) Stengelmitte . . . • 
, c) Oberer Stengelteil . 
, Steppenlein (Samen£lachs) 

Sunnhanf .. 
Papiermaulbeer 
Leindotter. . . 
Maisfaser .•. 
Schilfrohr • . . . . . 
Papyrus (techn. Faser) 
Torfwolle ..... 
Aloe (Domingohanf) 
Yucca •... 
Sanseviera. . . 
Sisal . . . . . 
Mauritiushanf . 
Manila 
N euseelandflachs 
Cocos ..... 
Tillandsia • . . 

Methyl· 0'. 
zahl Lignin 1 

bezogen auf die 
Trockensubstanz 

0,0 
6,9 
8,2 
9,6 
2,8 
2,9 
0,3 
1,0 
2,2 
1,7 
1,3 
0,9 
2,7 

21,3 
0,8 
8,9 
2,8 
3,1 
2,5 

10,3 
2,3 

10,9 
7,8 

15,1 
9,1 

11,3 
10,4 
8,5 
9,3 

15,9 
8,5 

22,0 
11,2 

0,0 
13,0 
15,5 
18,1 
5,3 
5,5 
0,6 
1,9 
4,2 
3,2 
2,5 
1,7 
5,1 

40,3 
1,5 

16,8 
5,3 
5,9 
4,7 

19,5 
4,3 

20,6 
14,7 
28,5 
17,2 
21,4 
19,7 
16,1 
17,6 
30,1 
16,1 
41,6 
21,2 

1 Nach Benedikt und Bam berger entspricht reinem 
Lignin die Methylzahl 52,9. 
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8. Ascbengebalte verschiedener Fasern, bezogen auf die 
Trockensubstanz. 

Faserstoff 

Baumwolle 

" Sea Island . 
Baumwolle, mittelamerikanisch 

, indisch 

" 
" 

, agyptisch, braun 
" , weiB 

(Mittelwert) 
" , Sea Island. . . . . . 
" , mittelamerik. Upland . 

Kapok, roh. 
Flachs 

" (Mitt~l~erl·fii~ R~in~s~h~) : 
Hanf. 
Jute. 

" . '. 
" , mindere Sorte (Wurzelende) . 

S~~anr. 
Gambohanf. 

Ginsterfaser . 
Ramie 

Lfu'denbast 

(Kopfende) 

Manilahanf . . . . . . 
" , grobe Sorte 
" , feine Sorte 

N euseelandflachs 
Aloehanf 
Kokosfaser . . . . . . . 
Wolle, roh, ungewaschen . 

Gerberwolle. 
Echte Seide 
Kunstseide, Viskose· . 

" , Kupfer-
" , Nitrat- . 

Aschengehalt 
in% 

0,1-0,3 
1,0 
1,3 
1,5 
2,5 
1,7 
1,2 
1,0 
1,3 
1,4 
3,6 

0,7-1,3 
1,1 
0,8 
0,7 

0,9-1,8 
2,6 
1,9 
1,0 
2,5 

0,7-1,3 
1,6 
2,9 

1,7-1,9 
1,9 
1,0 
1,2 
0,7 
0,6 
1,3 
1,5 

0,1-3,3 

3,5 u. mehr 
1,1 

0,3-0,4 
0,2-1,5 
0,2-2,2 

Autor 

Church, H. Muller 
Ure 

} 
Davis, DreyfuB u. 

Holland 

Bowman 
} U. S. A. Agric. Bulletin 

Nr.33 
Church, H. Muller 
Church, H. Muller 
A. Herzog 
Church, H. Muller 
Church, H. Muller 
Wiesner 
Sommer 

Wi~sner 

Ite~son 
A. Herzog 
Church, H. Muller 
Wiesner 

Ch~rch, H. Muller 
Semler 

Ch~rch, H. Muller 
Wiesner 

Do~ath u. Margo
sches 

Heermann 
Richardson 

} Reinthaler 
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10. Mikrochemische Vorpriifung del' wichtigsten 
Textilfasern. 

Chlorzinkjod Phloroglucin Kupferoxyd-
+ Salzsaure ammoniak 

Baumwolle rotviolett keine Reaktion gelost 

Kapok 
gelb violettrot nicht gelost 

Akon 

Flachs rotviolett keine Reaktion 

Hanf (Cannabis) schmutzig rot-
violett, stellen- schwach violettrot 
weise griinlich 

Brennessel 
keine Reaktion rotviolett groBtenteils 

Ramie gelost 
Hopfen 

Sunnhanf schmutzig rotviolett 
schwach violettrot 

Ginster keine Reaktion 

Weide 

Jute 
gelb bis 

violettrot N euseelandflachs, gelbbraun 
Aloe- und Agaven-

ungelOst hanf, Yucca, Ma-
nila, Typha 

Schafwolle und 
andere Tierhaare gelb 

Echte Seide 

Kunstseide, keine 
Nitrat- rotviolett Reaktion gelost 
Viskose-
Kupfer-

Azetat- ~elb (teilweisesZer. ungelost 
flieBen der Faser) 

11. Bestimmungsschliissel fiir die am haufigsten 
vorkommenden Textilfasern. 

(Nach A. Herzog.) 

1 a) Chlorzinkjod farbt rotviolett (hOchstens stellenweise schmutziggriin-
lich) .......................... siehe 2 

b) Chlorzinkjod brbt gelb bis gelbbraun ........... siehe 8 

2 a) Einzelfasern mit knotigen Anschwellungen (Verschiebungen) und zahl
reichen Quer- und Schragrissen der Zellwand (besonders gut zwischen 
gekreuzten Nicols sichtbar) siehe 3 

b) Nicht so . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe 5 
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3 a) Faserbreite stark wechselnd; einzelne Fasern sehr breit (etwa 60,u und 
dariiber), bandartig, stellenweise gefaItet oder um die Langsachse gedreht, 
mit auffallend groben Langsrissen Ramie (und andere Nesselfasern) 

b) Nicht so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe 4 

4 a) 

b) 

5 a) 

b) 

Beim Befeuchten der vertikal freihangenden technischen Faser Auf
drehungsrichtung unbestimmt, meist rechtslaufig und gering. Kuoxam 
bewirkt starke Querfaltung (Mittellamelle), Zellwand gelost. Leitelemente: 
kleine, wenig gestreckte Oberhautzellen des Stengels mit wenig Spalt
offnungen, narbige Haare, braune Sekretschlauche und Kalziumoxalat-
kristalle in farblosen Rindenzellen ............. Hanf 

Beim Befeuchten der vertikal freihangenden technischen Faser zahl
reiche schnelle Linksdrehungen, dann nach kurzer Zeit 6-10 ziemlich 
schnelle Rechtsdrehungen. Kuoxam lost die Zellwand; der ungelost 
zuriickbleibende Protoplasmafaden des Zellinnern stark gewellt. Leit
elemente: langgestreckte Oberhautzellen mit zahlreichen Spaltoffnungen. 
Haare, Sekretschlauche und Kalziumoxalatkristalle fehlen . . Flachs 

Einzelfasern bandartig, gekrauselt, gedreht, gefaltet; Drehungssinn 
wechselnd; Seitenrander wulstig erscheinend. Kuoxam lOst die Zellwand; 
Riickstande: Kutikularringe und -fetzen (nur bei ungebleichten Fasern 
klar zu sehen), Inhaltsbestandteile. Charakteristisches Verhalten zwischen 
gekreuzten Nicols und einer unter + 45° eingestellten Gipsplatte Rot I 
in den Orthogonalstellungen (Wechsel im Charakter der Interferenzfarben 
bei ein und derselben Faser). Nach Farbung mit Dianilblau erscheint 
ein und dieselbe Faser zwischen gekreuzten Nicols bald blau, bald weiB 

Baumwolle 
Fasern straff, Kuoxam lost vollig; Spezifische Doppelbrechung stark, 
jedoch wenig charakteristisch . . . . . . . . . . . . . . . siehe 6 

6 Einzelfasern von verschiedener Querschnittsform und Feinheit. 
a) Diphenylamin und konzentrierte Schwefelsaure farben blau bis blau

schwarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nitr atseide 

b) Keine Blaufarbung .................... siehe 7 

7 a) 1m Ultramikroskop lichtschwache Netzstruktur (Maschen etwas langs
gestreckt), daneben zahlreiche stark leuchtende, unregelmaBig verteilte 
Partikelchen, Giinther-Wagner-Tinte und Eosin extra (1. G. Farbenind.) 
£arben rosa. . . . . . . .. Viskoseseide (fein- und grobfadig) 

b) 1m mtramikroskop lichtstarke reine Netzstruktur (Maschen querge
streckt) mit wenig leuchtenden Teilchen. Giinther-Wagner-Tinte und 
Eosin extra (1. G. Farbenind.) farben blau . Kupferseide (feiufadig) 

8 a) Beim Ansengen schmelzend, angebrannte Enden blasigkohlig 1 .• siehe 9 
b) Beim Ansengen rasch verbrennend unter Hinterlassung von ziemlich 

kohlefreier Asche. Ve>:brennungsgase reagieren sauer. Mit Phlorogluzin 
und Salzsaure starke Rotviolettfarbung. Einzelfasern in Blindel stehend. 
Die Breite des Faserlumens wechselt selbst bei ein und derselben Faser 
sehr stark . . . . . . . . Jute (und andere ahnliche Fasern 

wie: Urena, Gambohanf usw.) 

9 a) Verbrennungsgase reagieren sauer. Faser 10sIich in Azeton, Chloral
hydrat, Essigsaure usw., unlOslich in Kuoxam. Faserquerschnitte in der 
Regel stark gela ppt. Spezifische Doppelbrechung schwach . A z eta t s ei d e 

b) Verbrennungsgase reagieren alkalisch. Faser unlosIich in Azeton, Chloral-
hydrat und in Essigsaure ..... . . . . . . . siehe 10 

-----
1 Stark erschwerte echte Seide hinterlaBt kohIige Asehe, ohne vorher zu 

schmelzen. 
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10 a) Sehr feine Fasern ohne auffallende Struktureigentiimlichkeiten. Kuo
xam liist (bei Rohseide bleibt der Seidenleim ungeliist zuriick). Spezi
fische Doppelbrechung stark . . . . . . • . . .. Echte Seide 

b) Fasern von verschiedenem Feinheitsgrade. Querschnittsform kreisfiirmig 
bis ausgesprochen oval; Oberflache deutlich geschuppt. 1m Innern 
haufig Markzellen vorhanden. Kuoxam lOst nicht. Glyzerinschwefel
saure bewirkt viilligen Zerfall der Fasern. Spezifische Doppelbrechung 
schwach ....... Schafwolle (und andere tierische Fasern) 

12. Unterscheidnng von nngebleichtem Flachs 
nnd Hanf. 

Reaktion Zu Flachs Ranf beachten: 

I vorwiegend scharf spitz, abgerundet, zum Teil ge-

Enden daneben aber auch ab- gabelt (fiir Ranf nur dann 
gerundet (fiir Unterschei- beweisend, wenn fast aIle 

~ dungszwecke kaum Fasern abgerundete En-
.;:i brauchbar) den zeigen) m 
~ 

'1:1 <0 schmutzig rotviolett, m 0 
bi) ;g rotviolett; Lumen auch griinlich; Lumen ~ Wandung 'ro .S scharf abgesetzt haufig undeutlich be-~ ., 

'" grenzt 
~ 
0 

Inhaltsreste gelb, fadenfiirmig, fast in gelb, meist kiirnig oder 
.S jeder Faser vorhanden brockig, selten 

--
~ 

'" rotviolett, nur einzelne 
'" m Fasern gelb umrandet rotviolett, aIle Fasern ro 
~ Wandung oder ganz gelb; manch-

~ '" mal gelbe Knoten in den deutlich gelb umrandet 
~ ~ ~ Kantenecken 
'" m 

'" gelb, meist als Punkt '" ::l im Faserinnern sichtbar, 0' 
Inhaltsreste bei griiberen Fasern das gelb, meist kiirnig oder 

Lumen nur zum Teil aus- brockig, selten 

fiillend 

.S~.S 
primare Wand blau, 

~ 0 ~ Wandung ungefarbt sekundare Verdickungs-

~~~ schichten nahezu farblos 

'" -0"'0 
I blau, jedoch nur selten cl:i P:l . 

::l . ~ fur sich wahrzunehmen, 
<t1 <t1 0 MitteIlamelle sehr zart, blau da von der Blaufarbung 
S~~ der primaren Wand 
~·§.S gedeckt 
~~bi) 
iilb§ Inhaltsreste fadenfiirmig, blau brockig bis kiirnig, blan 
~ 0 -+'> 
o~ 

fl·S ~ Parenchym blau blau '" ~ ,.. mro-+'> 
Oberhaut- spriide, ungleichmaBig ro p., '" 

~N>:CI reste hautig, intensiv blau viol-blau 



92 Analytische Bestimmungstafeln und -schliissel. 

Tabelle 12 (Fortsetzung_ 

Reaktion I Zu beachten: Flachs Hanf 

1m rasche Quellung und Vi- langsame Quellung und 
allgemeinen sung, wenig Riickstande Liisung, viel Riickstande 

die meisten Fasern zeigen nul' wenig Fasern zeigen 
.!4 Inhaltsreste im Innern einen feinen, Plasmareste in kiirniger 
-$ gewellten Plasmafaden odeI' schuppiger Form 
~ 
0 

hiichst charakteristische S 
S Mittellamelle wenig auffallende Reste Reste in Form von zahl-
<il reichen Querfalten an del' ~ 
i>1 Oberflache del' Fasern 
0 .... griiber wie beim Flach-
~ zu Beginn del' Quellung 
Po; Schichtung sehr deutlich, spateI' we- se, auBere Schicht haufig 
::; zum Teil abgetrennt; In-~ nig sichtbar nenschlauch gut sichtbar .S 
S an den meisten Fasern gut 
<0 

I 
Streifung sichtbar (linkslauf. Spirale), schwer nachzuweisen 00 

<il (auBere) haufig Spalten u_Abliisung und dann rechtslaufig ~ 
in Form spiraliger Bander 

VerschluB- an einzelnen Fasern stets 
stellen und mit Sicherheit nachzu- fehlen 
Plasmaknot. weisen 

<0 stark geschichtet, pla-
~ .... wenig geschichtet; stisches Hervortreten des ..... ::; Wandung ~'~ rasch geliist Innenhautchens als gerade 
S' S Riihre; langsam geliist 
00 0 
<il .... 

bei Kupferoxyd- wie bei Kupferoxyd-~5 Inhaltsreste wie 
ammoniak ammoniak 

~""2 Zellen langgestreckt, meist gut kurz, dazwischen groBe 
..... <0 ..., erhalten Haarnarben <Ob{) 

~ t-=1~ 
Spaltiiff- in groBer Zahl vorhanden, fast fehlend, mit je .. ~ ..<:I 

" ~ ..... <0 nungen mit je 4 Nebenzellen 2 Nebenzellen .... ~ ,.Q <0 ..... 
rn <0 0 stets vorhanden, an del' <il .... Haare fehlen ~§ I Oberflache feinwarzig 
.... .... 

Sekretschlau-<0 <0 
.-oP>-

che mit rot- haufig in groBer Menge 
~ <0 fehlen 
<0..<:1 braunem vorhanden (Bruchstiicke) ,.QO 

'$~ Inhalt 
~,::; 

Rinden- kristallfiihrend (Drusen -+0 
kristallfrei S ~ parenchym von Kalziumoxalat) 

"$-
,.Q<o beiderseits offen, eng, von beiderseits offen, weit, von -+0 
,.Q~ HolzgefaBe den Holzfasern in del' Weite den Holzfasernin del' Weite 
~ S kaum verschieden. Hoftiip- auffallend verschied. Hof--+0<0 

rl.2Qj feldurchmesser etwa 2 f1- tiipfeldurchmesser etwa5 f1-

Verhalten del' Faser beim Drehungsrichtung 
Befeuchten mit Wasser stark linksdrehend wechselnd, abel' immer 
(makroskopische Probe) nurschwach 
Verhalten zwischen 0 0 Additionsfarben 0 0 Subtraktions-

gekreuzten Nicols (nul' (Konsekutivstellung) farben (Alternativstellung) 
die Orthogonalstel- 90 0 ... Subtraktions- 90 0 ••• Additionsfarben 

lungen del' Faser kom- farben (Alternativstel- (Konsekutivstellung) 
men hier in Betracht) lung) 
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15. Schliissel znr Bestimmnng der natiirlichen nnd 
kiinstlichen Seiden anf chemisch

physikalischem Wege. 

1 a) 

b) 

2 a) 
b) 

3 a) 

b) 

4 a) 
b) 

5 a) 

b) 

6 a) 

b) 

7 a) 

b) 
8 a) 

b) 

(Nach A. Herzog.) 

Beim Verbrennen Geruch nach angesengten Federn. Verbrennungsgase 
reagieren alkalisch. Mit iX-Naphthol und Schwefelsaure keine Zellulose
reaktion (lediglich gelb bis rotlichbraun gefarbt) . . . . . . siehe 2 
Beim Verbrennen kein auffallend unangenehmer Geruch. Verbrennungs
gase reagieren sauer. Mit iX-Naphthol und Schwefelsaure Zellulosereaktion 
(dunkelviolett gefarbt) . • . . . . . . . . . . _ . . . . . siehe 3 

Alkalisches Kupferglyzerin lost in der Hitze . . _ . . . . . siehe 4 
Nicht so. UngleichmaBig grobe, von Natur aus gelb bis gelbbraun gefarbte 
Fasern mit zarter Langsstreifung. Doppelbrechung sehr schwach 

Muschelseide 
Bei der Verbrennung blasig-kohliger Riickstand. Wesentlich schwacher 
lichtbrechend als Kanadabalsam, daher in diesem deutlich sichtbar. In 
Rizinusol oder Zitronenol nahezu unsichtbar. Doppelbrechung sehr 
schwach. Mit Kongorot gefarbt, kein Pleochroismus. In Wasser keine 
sichtbare Quellung. Chlorzinkjod farbt gelb. Azeton, Eisessig oder Chloral
hydrat wirken losend. . . . . . . . . . . . . .. Azetatseide 
Nicht so. . _ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . siehe 7 

Fasern sehr fein (durchschnittliche Breite unter 20 p,) siehe 5 
Fasern grob (durchschnittliche Breite iiber 20 p,), bandartig, stark 
fibrillos. Querschnitte keilartig zusammengedriickt • . Wilde Seide 

(Tussah-, Yamamay-, Ailanthus-, Fagaraseide) 
Glatte und strukturlose Faden. Querschnitte rundlich, abel' deutlich 
abgekantet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siehe 6 
Bandartig flach, maBig fibrillos mit quergestellten Lichtlinien (Stau
chungsformen). Kupferoxydammoniak lost, vorher tritt Zerfall del' Fasern 
an den Stauchungsstellen ein. Von Natur aus braunlich bis braun ge
farbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N esterseide 
In Wasser starke Quellung (besonders auffallend die Verkiirzung in der 
Langsrichtung). In kalter Schwefelsaure (1: 3) sehr deutliche Langs
schrumpfung und deutliche Querfaltung. In Eisessig neben starker Langs
schrumpfung auch Krauselung, besonders in der Warme. Stark doppel
brechend . : . . . . . . . . . . . . . . . . . • Spinnenseide 
In Wasser keine auffallende Quellung. Schwefelsaure ohne sichtbaren 
EinfluB, ebenso Eisessig. 1m rohen ~ustand 2 Einzelfaden in einer gemein
schaftlichen Grundmasse eingebettet. 1m entbasteten Zustand nur Einzel
faden vorhanden. Sehr stark doppelbrechend. . .. Echte Seide 
Mit Diphenylamin und Schwefelsaure starke Blaufarbung. Querschnitte 
in del' Regel ungleichformig sternartig. Polarisationsbild farbenprachtig 
(Interferenzfarben in zur Langsrichtung del' Faser parallelen Streifen ab-
gesetzt) ................... " Nitratseide 
Mit Diphenylamin keine Blaufarbung . . . . . . . . . . . siehe 8 
Mit Eosin extra und Giinther-Wagner-Tinte Nr.4001 Blaufarbung. 1m 
Dunkelfeld stark milchig getriibt. Ultrastl'uktur netzformig mit quer
gestellten Maschen, sehr lichtstark und rein. Querschnitte rundlich . . 

K upferseide (feinfadig) 
Mit Eosin extra und Giinther-Wagner-Tinte Nr. 4001 Rosafarbung. 
Ultrastruktur ahnlich wie bei Kupferseide, jedoch nicht so lichtstal'k 
und rein. Querschnitte in del' Regel ungleichmaBig gelappt, zum Teil 
feingekerbt. Manchmal auch rundliche Formen, stark abgekantet . . . 

Viskoseseide 
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16. Unterscheidung von Kupfer- und Viskoseseide. 

§ 

E 

Unterscheidungs
merkmale bzw. 

Reaktion1 

Querschnittsform 

Verhalten der 
Kupferseide 

etwas abgeplattet, 
aber stets rund; 
teil weise kreisrund 

Verhalten der 
Viskoseseide 

meist gelappt, un
regelmaBig stern
f5rmig, gekerbt, 
bandartig; daneben 
aber auch rund 

Bemerkungen liber 
die Brauchbarkeit 
der Methode 

bedingt brauchbar, 
da die alteren Vis
koseseiden auch 
mehr oder weniger 
rundliche oder 
deutlich abgekan
tete Querschnitte 
aufweisen, die der 
Kupferseide eigen 

sind 
:~ I----------------+---------------~ __ --__ --------_r---------------
&:: lichtschwache, gro-
11 be, langsverlaufen-

Cll de Netzstruktur. 
.~ Ultramikroskopi- lichtstarke, qner- Hervortreten von 
p.. sches Verhalten verlaufende Netz-
~ (nach A. Herzog) struktur vielen kiirnigen 

• ~u und feinsplitte-
~ rigen Verunreini-

in allen Fallen 
vollkommen 

brauchbar 

;;;:: gungen 
r------------4------------~------------4------------

zweifelhaft, da die 
Polariskopisches 

Verhalten zwi
schen gekreuzten 

Nicols 

Kalte konz. Schwe-
felsaure (nach 

? Marschner) 
§ (0,2 g Seide 
.~ + 10 ccm Schwe-1 felsaure) 

~ 
~ 

I %ige Silberni
nitratliisung + 
4%ige Natrium

~ thiosulfatliisung 
~ + 4%ige Natron-
.~ lauge 
.::: (nach Rhodes) 

Brillantbenzoblau 
6 B (konz. Liisung) 

Brillantreinblau 
(konz. Liisung) 

Oxydiaminschwarz 
A (konz. Liisung) 
Benzobraun G 
(konz. Liisung) 

stetiges Anwachsen 
der Interferenzfar
ben yom Rande 
der Faser nach der 

Mitte hin 

Farbung beim 
UbergieBen: Gelb
lich, Farbung nach 
45-60 Min.: gelb 
braun bis riitlich-

gelb 

hellgraue Faroung 

dunkelblau bis 
schwarz gefarbt 
dunkelblau gefar bt 

Schwarzfarbung 

Interferenzfarben 
deutlich in Streifen 
parallel zur Faser
langsrichtung ab-

gesetzt 

Farbung beim 
UbergieBen: riit
lioh-braun, Far
bung nach 45 bis 
60 Min.: dunkel-

rotbraun 

rotbraune bis 
schwarzbraune 

Farbung 

hellblau gefarbt 

hellblau gefarbt 

rotbraune Farbung 

dunkelbraune Far- hellbraun bis braun 
bung gefarbt 

Viskoseseide mit 
rundlichem Quer
schnitt sich auch 
wie die Kupfer-

seide verhiHt 

in allen Fallen 
vollkommen 
brauchbar 

bedingt brauchbar, 
nioht fUr grob

fadige Kupferseide, 
die sich wegen der 
griiBeren Menge an 
Verunreinigungen 

dunkel farbt 

bedingt brauchbar, 
nioht fiir grob

fadige Kupferseide, 
da sich diese wie 
Viskoseseide, in 
allen Fallen hell, 

anfarbt 

1 Nahere Erlauterungen zur Ausfiihrung der einzelnen Reaktionen finden sich im 
"Reagenzienverzeichnis" (S.76--81). 



Untersoheidung von Kupfer- und Viskoseseide. 

Unterscheidungs
merkmal bzw. 

Reaktion 

Verhalten der 
Kupferseide 

Verhalten der 
Viskoseseide 

Methylenblau hellblaue Farbung dunkelblaue Far
bung 

dunkelgrUne Far
bung 

(nach Massot) 
Malaohitgrtin hellgrtine Farbung 

(waBrige Losungen) 

~ Naphtylamin-

.g~ sohwarz 4B (waB
~ rige neutrale Losung, 

;:t;; warm) 

~ Pikrooarmin S 
(Grubler & Co.) 

-e c6 Pelikantinte Nr .4001 
F:!- + 0,5%ige Eosin
d extra-Losung (I.G. 
~ Farbenindustrie) 

.El ("Zart"sohe Lo-

dunkelblaue Far- hellblaue bisrotlich· 
bung blaue Farbung 

weinrote bis dun- helle Rosafarbung 
kelrote Farbung 

tiefblaue Farbung Rosa Farbung 

97 

Bemerkungen uber 
die Brauchbarkeit 

der Methode 

bedingt brauchbar, 
nioht fur grob
fadige Kupferseide, 
die wie Viskose-

seide dunklere 
Farbtone zeigt. 

bedingt brauchbar, 
nicht fUr grob
fadige Kupferseide, 
die sich meist ahn
lich wie feinfadige 
Viskoseseide an-

farbt 

'p sung) 
~ b---------------+---------------4---------------~---------------
.& Neolanprobe 
.$ (nach Dischreit) 
~ (0,25 g Neolan

.... blauG+l,5gNeo-
o langelb R auf 1 I 

Wasser bei 25° C) 

Rutheniumrot 
(Ruthenium - am

monium· 
oxyohlorid) 

(nach Beltzer) 

Starke (dunkel· 
grunliche) An

farbung) 

auch nach 
einigen Stunden 
kaum angefarbt 

schwache 
grtinliche 

Anfarbung 

rosa 
angefarbt 

An mer k un g: Alle Versuche sind zweckmaBig mit fett- und olfreien 
Kunstseiden durchzufUhren. Bei den Ausfarbungen fur Farbreaktionen 
empfiehlt sich, zurn Vergleich Proben bekannter Herkunft mit anzufarben.
Gefarbte, zu prtifende Kunstseiden mussen erst mit Hydrosulfit + Ammoniak 
in der Warme behandelt und grundlich ausgewaschen werden, um den vor
her vorhandenen Farbstoff abzuziehen. 

Herzog-Wagner, Faserstoff-Praktlkum. 7 



17
 a

. 
Q

ua
lit

at
iv

e 
B

au
m

w
ol

lb
ew

er
tu

ng
. 

M
ik

ro
sk

op
is

ch
e 

u
n

d
 o

pt
is

ch
e 

U
nt

er
sc

he
id

un
gs

m
er

km
al

e 
de

r 
B

au
m

w
ol

lf
as

er
n 

in
 v

er
sc

hi
ed

en
en

 R
ei

fe
gr

ad
en

. 

Z
w

is
ch

en
 g

ek
re

uz
te

n 
N

ik
ol

s 
F

o
rm

 d
es

 
L

ic
ht

st
ar

ke
2 

E
nt

w
ic

kl
un

gs
-

H
aa

re
s 

na
ch

 
vo

rh
er

rs
ch

en
de

 
P

ro
to

pl
as

m
a-

d
er

 u
lt

ra
-

E
in

w
ir

ku
ng

 
In

te
rf

er
en

z-
ti

sc
he

 1 
In

h
al

ts
-

zu
st

an
d

 d
es

 
W

an
dv

er
di

ck
un

g 
in

 b
ei

de
n 

m
ik

ro
sk

op
i-

A
nm

er
ku

ng
 

vo
n 

k
al

te
r 

fa
r b

en
 a

u
f 

d
er

 
re

st
e 

im
 I

n
n

er
n

 
H

aa
re

s 
ko

nz
. 

N
at

ro
n-

B
re

it
se

it
e 

de
s 

O
rt

ho
go

na
l-

de
r 

F
as

er
 

sc
he

n 
N

et
z-

od
er

 K
al

il
au

ge
 

H
aa

re
s 

(D
ia

go
-

st
el

lu
ng

en
 

st
ru

k
tu

r 
na

ls
te

ll
un

g)
 

1.
 

vo
ll

re
if

 
au

ff
al

le
nd

 
be

i 
n

ic
h

t 
zu

 
W

ei
ll

·G
el

b 
I 

he
ll

 
re

ic
hl

ic
h 

v
er

tr
et

en
 

au
ff

al
le

nd
 

-
kr

ii
ft

ig
, 

w
ul

st
ig

 
gr

ob
en

 S
or

te
n 

gr
oB

 
au

ff
al

le
nd

 
w

al
ze

nf
or

m
ig

, 
so

ns
t 

b
an

d
ar

ti
g

 

2.
 

ha
lb

re
if

 
. 

m
iW

ig
 o

d
er

 
b

an
d

ar
ti

g
 

W
ei

ll
 I

 
he

ll
 

re
ic

hl
ic

h 
v

er
tr

et
en

 
gr

ol
l 

-
g

ar
 n

ic
h

t 
w

ul
st

ig
 

3.
 u

nr
ei

f 
(g

ri
in

) 
se

hr
 g

er
in

g 
b

an
d

ar
ti

g
 

G
ra

u
 I

 
d

u
n

k
el

 
re

ic
hl

ic
h 

v
er

tr
et

en
 

ge
ri

n
g 

W
an

d
u

n
g

 
(e

tw
a 

1 
p,

) 
ge

fa
rb

te
r 

au
ll

er
or

de
nt

li
ch

 
du

nk
el

 
H

aa
re

 a
uf

-
4.

 t
o

t 
b

an
d

ar
ti

g
 

D
un

ke
lg

ra
u 

I 
fa

st
 f

eh
le

nd
 

se
hr

 g
er

in
g,

 
fa

ll
en

d 
he

ll
 

ge
ri

ng
 

S
ch

w
ar

z 
3 

d
a 

op
ti

sc
h 

ge
ge

ni
ib

er
 

(e
tw

a 
0

,5
-0

,6
 tt

) 
na

he
zu

 l
ee

r 
1 

u
n

d
 2

 

1 
A

m
 r

as
ch

es
te

n 
n

ac
h

 E
in

w
ir

ku
ng

 v
on

 n
ic

h
t 

zu
 k

on
ze

nt
ri

er
te

m
 K

up
fe

ro
xy

da
m

m
on

ia
k-

R
ut

he
ni

um
ro

t 
fe

st
zu

st
el

le
n.

 
2 

N
ac

h 
de

m
 v

er
ei

nf
ac

ht
en

 V
er

fa
hr

en
 v

o
n

 A
. 

H
er

zo
g 

od
er

 m
it

 d
em

 P
ar

ab
ol

oi
dk

on
de

ns
or

 z
u 

pr
ii

fe
n.

 
3 

N
ac

h 
E

in
sc

ha
lt

un
g 

ei
ne

s 
G

li
m

m
er

pl
at

tc
he

ns
 l

/S
I1

. 
er

sc
he

in
t 

di
e 

F
as

er
 u

n
te

r 
+

 45
0 

w
ei

ll,
 u

n
te

r 
-
4

5
0 

sc
hw

ar
z.

 

<:
0 

IY
J f 1 SO

 r I [ 00
 ~ £.
 

co tt
i 

co @
 f ~ 0

' ~ 



Spezifische Doppelbrechung einiger Faserstoffe. 99 

17b. Qualitative Baumwollbewertung. 
GriiBen- und Querschnittsverhaltnisse der Baumwollhaare in verschiedenen 

Entwicklungszustanden. 

Querschnittsflache des Haares Mittlere " " co,," ",.., 
"'" .... -

Verhaltnis Metrische "'- "", 

Entwicklungs- -"" -'" ~"" 
..,.0 

Nummerdes 
.., ... 

zustand des Haares Mittel Mittel von .- 0:= -'" );I", );I", 
in q,u Nr.4=1 Nr.3u.4=1 Einzelhaares ~ ~ 

gesetzt gesetzt (abgerundet) in f" in f" 

1. vollreif 150 6,0 4,6 4400 3,5 22 
2. halbreif 

1
105 

4,2 3,2 6400 2,6 21 
3. unreif (griin) 40 1,6 } 1,0 16700 1,0 20 
4. tot 25 1,0 26700 0,6 25 

18. Spezifische Doppelbrechung einiger Faserstoffe. 

Faserstoff 

Gelatineseide . . . . . . . 
Azetatseide aus Triazetat ge-

sponnen . . . . . . 
Azetatseide aus sekundarem 

Azetat gesponnen 
Agavenfaser, Agave ameri-

cana 
Schafwolle 
Schafwolle, gechlort 
Kupferseide, grobfadig 

" feinfadig 
Sisal, Agave sisalana 
Kantala, Agave cantala 
Viskoseseide, grobfadig 

" feinfadig 
Henequen, Agave fourcroy

des 
Nitratseide, grobfadig 

" feinfadig 
Afrik. Spinnenseide 
Baumwolle 
Echte Seide 
Flachs 

Hieriiber zum Vergleich: 
Quarz 
Gips 
Orthoklas 

Lichtbrechung, 
wenn die Faser

liingsachse 

1.. I / / 
zur Polari-' 

sationsebene 

1,540 1,539 

1,474 1,479 

1,476 1,470 

1,530 1,522 
1,555 1,545 
1,555 1,543 
1,548 1,527 
1,552 1,520 
1,543 1,521 
1,547 1,522 
1,548 1,523 
1,550 1,514 

1,546 1,519 
1,548 1,518 
1,556 1,514 
1,581 1,542 
1,580 1,533 
1,595 1,538 
1,595 1,528 

Spezifische 
Doppel

brechung 

+ 0,001 

-0,005 

+ 0,006 

+ 0,008 
+ 0,010 
+ 0,012 
+ 0,021 
+ 0,032 
+ 0,022 
+ 0,025 
+ 0,025 
+ 0,036 

+ 0,027 
+ 0,030 
+ 0,042 
+ 0,039 
+ 0,047 
+ 0,057 
+ 0,067 

+ 0,009 
+ 0,009 
+ 0,007 

Mittl. 
Licht
bre

chung 

1,540 

1,477 

1,473 

1,526 
1,550 
1,549 
1,538 
1,536 
1,532 
1,535 
1,536 
1,532 

1,533 
1,533 
1,535 
1,562 
1,557 
1,567 
1,562 

Autor 

A. Herzog 

" " 
Schiller 
A. Herzog 

" " 

Hi~melbauer 

A. H~rzog 
" " 

Himmelbauer 
A. Herzog 

7* 
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19. Lichtbrechungsexponenten (nD' t= 18° C) 
verschiedener Flftssigkeiten. 

1. Luft ..... 
2. Wasser 
3. Alkohol, abs., . 
4. Paraldehyd . . 
5. Chloroform . . 
6. Glyzerin, konz., • 
7. Tetrachlorkohlenstoff 
S. Bergamotteol Gl 
9. Kajeputol G . 

10. Olivenol G . • 
11. Terpentinol G 
12. Rizinusol G . 
13. Zitronenol G . 
14. Xylol G ... 
15. Benzol G. . . . . . . . 
16. Zedernol, Immers.-, ZeiB . 

17. Kanadabalsam, neutr., G 

IS. Zedernol, alt, G . 
19. Monochlorbenzol M2 
20. Fenchelol G 

21. Kanadabalsam G 

22. Nelkenol, frisch, G 
23. Athylenbromid M • 
24. Salizylsauremethylester 

25. Anisol G. . . . . . . 

26. Nitrobenzol M. 

27. Anethol G .. 

2S. Monobrombenzol M 
29. Benzoesaurebenzylester 

30. Anilin M . . . . 

1,000 
1,333 
1,361 
1,404 
1,443 
1,456 
1,461 
1,465 
1,465 
1,468 
1,471 
1,476 
1,479 
1,497 
1,502 
1,514 

1,521 

1,522 
1,522 
1,527 

1,533 

1,533 
1,537 
1,537 

1,546 

1,552 

1,554 

1,559 
1,569 

1,595 

31. Zimtol M. . . . 1,602 
32. Monojodbenzol M . . . 1,61S 
33. Monobromnaphtalin M . 1,657 
34. Methylenjodid M . . . 1,740 

1 G = Dr. Griibler & Co., Leipzig. 

Die Faser ist nahezu unsichtbar, wenn 
ihre Lilngsachse 

II I -
zur Polarisationsebene des Nicols steht 

Azetatseide 

Feinfad. Vis
kose- und 
Nitratseide 

Feinfad. Kup
ferseide 

Grobfadige 
Kupferseide, 
Flachs 

Grobfad. Vis
koseseide, 
Baumwolle 

Echte Seide, 
Gelatineseide 
Spinnenseide, 

Schafwolle 

Azetatseide 

Gelatineseide 
Gro\!fadige 

Viskose-, 
Kupfer- und 
Nitratseide 

Feinfadige Vis
kose- u. Kup
ferseide 

Feinfadige Ni
tratseide, 
Schafwolle 

BaUlllwolle, 
Spinnenseide 

Flachs, Echte 
Seide 

2 M = E. Merck, Darmstadt. 
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20. Interferenzfarben zwischen gekrenzten 
bzw. parallelen Nicols. 

Nikols 

gekreuzt 

Erste Farbenordnung 
Schwarz 
Eisengrau 
Graublau 
Hellergraublau 
Hellblaulich 
GriinlichweiB 
Wei1.l 
Gelblichwei1.l 
Gelb 
Braungelb 
Braunlichorange 
Rotorange 
Rot 
Dunkelrot 

Zweite Farbenordnung 
Purpurrot 
Violett 
Indigo 
Blau 
Blaugriinlich 
Grlin 
Hellergriin 
Gelblichgriin 
Griinlichgelb 
Reingelb 
Orange 
Lebhaftorangerot 
Dunkelrotviolett 

Dritte Farbenordnung 
Violett 
Blau 
Grlin 
Gelb 
Rosenrot 
Rot 

parallel 

Lebhaftwei1.l 
Wei1.l 
Gelblichwei1.l 
Gelbbraunlich 
Gelbbraun 
Braunrot 
Rotviolett 
Violett 
Hellindigo 
Graublau 
Blau 
Blaugriin 
Bla1.lgriin 
Gelbgriin 

Hellgriin 
Griinlichgelb 
Lebhaftgelb 
Orange 
Orangebraun 
Hellkarminrot 
Purpurrot 
Purpurviolett 
Violett 
Indigo 
Dunkelblau 
Griinlichblau 
Griin 

Grlinlichgelb 
Gelborange 
Rot 
Violett 
Griinlichblau 
Griin 
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21. Additions- und Subtraktionsfarben mit Rot I. 
1 2 3 

Interferenzfarbe Wie bei 2, jedoch nach Einschaltnng eines 

Nr. zwischen ge- Gipsplattchens Rot I: 

kreuzten Nicols: Summe: Addition: Differenz: Subtraktion: 

1. Grau I . 1+6= 7 Indigo II 6-1= 5 Orange I 
2. Hellblaulich I . 2+6= 8 Elau II 6-2= 4 Gelb I 
3. WeiB I. 3+6= 9 Griin II 6-3= 3 WeiB I 
4. Gelb I . 4 + 6= 10 Gelb II 6-4= 2 Hellblaulich I 
5. Orange I . 5 + 6= n Orange II 6-5= 1 Grau I 
6. Rot I 6 + 6= 12 Rot II 6-6= 0 Schwarz 

7. Indigo II . 7 + 6= 13 Violett III 7-6= 1 Grau I 
8. Elan II 8 + 6= 14 Elau III 8-6= 2 Hellblaulich I 
9. Griin II 9 + 6= 15 Griin III 9-6= 3 WeiB I 

10. Gelb II 10 + 6= 16 Gelb III 10-6= 4 Gelb I 
n. Orange II. 11 + 6= 17 Rosa III 11-6= 5 Orange I 
12. Rot II . 12 + 6= 18 Rot III 12-6= 6 Rot I 

13. Violett III 13 + 6= 19 Hellrotviolett 13-6= 7 Indigo II 
IV 

14. Elan III 14 + 6= 20 Blaulichgriin 14-6= 8 Elan II 
IV 

15. Griin III . 15 + 6= 21 Griin IV 15-6= 9 Griin II 
16. Gelb III 16 + 6= 22 Hellgriinlich 16-6=10 Gelb II 

IV 
17. Rosa III . 17 + 6= 23 Hellrosa IV 17-6=11 Orange II 
18. Rot III. 18 + 6= 24 Hellrot IV 18-6=12 Rot II 

19. Hellviolett IV 19 + 6= 25 Hellrot V 19-6= 13 Violett III 
20. Elanlichgriin IV 20 + 6= 26 Hellviolettrot 20-6= 14 Elan III 

V 
21. Griin IV . 21 + 6= 27 Hellblan V 21-6= 15 Griin III 

22. Additions- und Subtraktionsfarben mit Grau I-Rot I. 

Kombinierte Farben: Additionsfar be: Snbtraktionsfarbe: 

Gran I Gran I Hellblanlich I Schwarz 

Hellblanlich I Gran I WeiB I Grau I 
Hellblanlich I Gelb I Schwarz 

WeiB I Gran I Gelb I Hellblanlich I 
Hellblanlich I Orange I Gran I 
WeiB I Rot I Schwarz 

Gelb I Gran I Orange I WeiB I 
Hellblanlich I Rot I Hellblanlich I 
WeiB I Indigo II Gran I 
Gelb I Elan II Schwarz 
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Tabelle 22 (Fortsetznng). 

Kombinierte Farben: Additionsfarbe: Subtraktionsfar be: 

Orange I Grau I Rot I Gelb I 
Hellblanlich I Indigo II WeiB I 
WeW I Elau II Hellblaulich I 
Gelb I Grnn II Grau I 
Orange r Gelb II Schwarz 

Rot I Grau I Indigo II Orange I 
Hellblaulich I Elau II Gelb I 
WeiB I Grtin II WeiB I 
Gelb I Gelb II Hellblaulich I 
Orange I Orange II Gran I 
Rot I Rot II Schwarz 

Indigo II Gran I Elan II Rot I 
Hellblaulich I Grnn II Orange I 
WeW I Gelb II Gelb I 
Gelb I Orange II WeW I 
Orange I Rot II Hellblaulich I 
Rot I Violett III Grau I 
Indigo II Elau III Schwarz 

Elau II Grau I Grnn II Indigo II 
Hellblaulich I Gelb II Rot I 
WeiB I Orange II Orange I 
Gelb I Rot II Gelb I 
Orange I Violett III WeiB I 
Rot I Elan III Hellblaulich I 
Indigo II Grnn III Grau I 
Elau II Gelb III Schwarz 

Grnn II Gran I Gelb II Elau II 
Hellblaulich I Orange II Indigo II 
WeiB I Rot II Rot I 
Gelb I Violett III Orange I 
Orange I Elau III GelD I 
Rot I Grnn III WeiB I 
Indigo II Gelb III Hellblaulich I' 
Elau II Rosa III Grau I 
Grtin II Rot III Schwarz 

Gelb II Gran I Orange II Grtin II 
Hellblaulich I Rot II Elau II 
WeiB I Violett III Indigo II 
Gelb I Elan III Rot I 

Orange I Grtin III Orange I 
Rot I Gelb III Gelb I 
Indigo II Rosa III WeiB I 
Elau II Rot III Hellblanlich I 
Grtin II Elaulichgrfm IV Gran I 
Gelb II Grtin IV Schwarz 

Orange II Grau I Rot II Gelb II 
Hellblaulich I Indigo III Grtin II 
WeiB I Elau III Elau II 
Gelb I Grnn III Indigo II 
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23. Garnnumerierungstabelle mit Umrechnungszahlen. 

iJ'bliche 

Garnsorte 
Numerie-
rungen 
(N x ) 

englisch 
franzosisch 

B aumwolle metrlsch 
osterreichlsch 

niederliind. 

einen und { eng!.-irisch 
Rauf osterreichisch 

L 

Jute { 
essel und { Ramie 

N 

Ka=garn \ 
(weich) I 

eft, Liister, ~., ) 
ohair, Al-

W 
M 
p 
h 

aka, Kamel-
aargarn(hart) 

WOllstrelch-
gam 

Vigogne und { Kunstwolle 

Imitat- und } Papiergarn 

Schappe, Bou- } 
~ette u. Stapel-

faser 

Gehaspelte 
Naturseide 

(Grege, 
Organzin, 

Trame), wilde 
Seiden und 
Kunstseiden 

l 

englisch 
schottisch 

metrisch 
englisch 

metrisch 

engllsch 

metrisch 
preuBisch 

sachsisch 

sachsisch 
sachsisch 

franzosisch 

metrisch 
sachsisch 

metrisch 

englisch 
metrisch 

Turlner Titer 
(= Legal. Tit.) 

metrlsch 
(Dezim.-Tit.) 
franzoslsch 

(alt) 

franzosisch 
(neu) 

piemontesisch 
(alt) 

Mailand. Tit. 
(alt) 

Numerierungslange Umrechnungszahlen 
{Strahnlange) zur Bestimmung von 

Numerie-

I 
N x im in Meter rungsgewicht Nmetr. 

OriginalmaB um- aus N x aus 
gerechnet Nmetr. 

840 Yards 768,1 1 Pfd. eng!. 1,693 x 0,591 x 
1000m 1000 0,5 kg 2,000 x 0,500 x 
1000m 1000 1 kg 1,000 x 1,000 x 
1488 Wiener 1159 1 Wiener Pfd. 2,070 x 0,483 x 

Ellen (= 560 g) 
840 Yards 768,1 0,5 kg 1,535 x 0,651 x 

300 Yards 274,32 1 Pfd eng!. 0,605 x 1,653 x 
3600 Wiener 2805,16 10 Pfd. eng!. 0,618 x 1,620 x 

Ellen 

300 Yards 274,32 1 Pfd. eng!. 0,605 x 1,653 x 
14400 Yards 13167 1 Pfd eng!. 29,1 : 29,1 : 

1000m 1000 1 kg 1,000 x 1,000 x 
300 Yards 274,32 1 Pfd. eng!. 0,605 x 1,653 x 

1000m 1000 1 kg 1,000 x 1,000 x 

560 Yards 512,05 1 Pfd. engl. 
(453,59 g) 

1,129 x 0,886 x 

1000m 1000 1 kg 1,000 x 1,000 x 
2200 Berlin. 1467 0,5 kg 2,934 x 0,341 x 

Ellen 
800 Leipzig. 452 0,5 kg 0,904 x 1,106 x 

Ellen 
760 L. Ellen 429 0,5 kg 0,860 x 1,162 x 
760 L. Ellen 429 1 Randelspfd. 0,919 x 1,088 x 

(= 467,7 g) 
1254 Pariser 1493,6 1 Pariser Pfd. 3,053 x 0,328 x 

Ellen (489,5 g) 

1000m 1000 1 kg 1,000 x 1,000 x 
760 Leipziger 429 0,5 kg 0,860 x 1,162 x 

Ellen 

1000m 1000 1 kg 1,000 x 1,000 x 

840 Yards 768,1 1 Pfd. eng!. 1,693 x 0,591 X 
1000m 1000 1kg 1,000 x 1,000 x 

450m 450 1 Tur. Grain 9000 : 9000 : 
(= 0,05 g) 

500m 500 0,05 g 10000 : 10000 : 

400 Aunes 475,38 1 Lyoner Gr. 8968,8 : 8968,8 : 
(= 0,0531 g) 

500m 500 1 Lyoner Gr. ,9413,5 : 9413,5 : 
(= 0,0531 g) 

400 Aunes 475,38 1 piem. Grain 8925,1 : 8925,1 : 
(= 0,05336 g) 

400 Aunes 475,38 1 Mail. Grain 9340,7 : 9340,7 : 
(= 0,0511 g) 
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24 h. EinfluB der Luftfeuchtigkeit auf den WassergehaIt 
der Faserstoffe bei t = 20 0 C. 

(Zusammengestellt nach Versuchen von J. Obermiller.) 
Tafel 2. 

lfeuchtigkeits~halt des Faserstoffs in Prozent des 

Material TrocJrenKewichts bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 

30% 40% 50% 60% 65% 170% 180% 90% 100% 

Baumwolle 5,0 6,0 7,5 8,5 9,5 10,0 12,0 15,5 >26,0 

w oIle . 10,0 12,0 14,0 16,0 16,75 18,0 20,0 24,0 >32,0 

Seide, roh 7,0 9,0 10,5 12,5 13,5 14,5 17,0 21,5 >35,0 
Seide, entbastet 6,5 8,0 9,5 11,0 11,75 13,0 15,0 19,0 >35,0 

Kunstseide (aus-
schlieBlich Aze-
tatseide) 7,5 9,5 11,5 13,5 14,75 16,0 19,5 26,0 >40,0 

25. Mittlere Wassergehalte lebender Flachspflanzen 
sowie der Flachsfaser wahrend der Gewinnung 

und Verarbeitung. 
(Nach Versuchen von A. Herzog.) 

Wassermenge fiir 100 Teile 

Trocken- I vorliegende 
substanz Substanz 

I 
griinreif (die Mehrzahl der Pflanzen 

I 
abgebliiht) .......... 257 72 

Flachs- gelbreif (gewohnlicher Reifegrad) 163 62 
pflanze vollreif (Kapseln vollstandig diirr) 100 50 

gelbreif, nach dem Kapellen (Trocknen 
auf dem Felde) . 15 13 

Stroh- nach dem Riffeln . 13,8 12 flachs 

nach der Warmwasserroste ('liz Stunde 
abtropfen) ......... 426 81 

nach der HeiBwasserdampfroste von 
Steenkiste 255 71,8 

Rost- warmwassergerostet, nach der natiir-
flachs lichen Trocknung in Puppen . 17,3 14,7 

warmwassergerostet, nach langerer La-
gerung in offenem Speicher 12,4 11,0 

taugerostet, nach langerer Lagerung in 
offenem Speicher 13,8 12,0 

Ausge- Wasserrosteschwingflachs nach langerer 
arbeitete Lagerung 9,1 8,3 
Flachs- Taurosteschwingflachs nach langerer La-
fasern gerung. 10,6 9,6 

Flachs- bei normaler Luftfeuchtigkeit 48 Stunden 
garn ausgelegt i. M. 8,0 7,4 

handelsii blich festgelegter Wassergehalt 12,0 10,7 
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26. Handelsiiblicher Feuchtigkeitszuschlag (Reprise) 
und zuHissiger Feuchtigkeitsgebalt der Garne. 

Faserstoff 

Baumwollgarn und Imitatgarn . . . . . 
Leinen-, Ramie- und Hanfgarn 
Jutegarn und Neuseelandflaehs ........ . 
Streiehgarn, Kunstwollgarn, Wollabfalle, reinge-

wasehene und unverarbeitete Wollen, Kammlinge 
Kammgarn, Kammzug, Striekgarn, Mohair, Genappe, 

Alpaka .................. . 
Seidengespinste, Sehappe, Bourette, Kunstseide (Ni-

trat-, Viskose-, Kupfer-) 
Azetatkunstseide 
Papiergarn ...... . 

Misehgarne (z.B. aus Wolle und Baumwolle odeI' aus 
Wolle und Seide), Kunstwollgarne, StI'eiehgarne mit 

Baumwollzusatz, Vigognegarne usw. 

Handels- Zuliissiger 
iiblicher Feuch- Feuchtigkeits-

tigkeits- g e hal t in Pro-
z usc h 1 a g zent des luft
(Reprise) in trockenenFaser-
Prozent des stoffs, d. h. be-

Trocken- zogen auf das 
gewichtes Gesamtgewicht 

8,50 7,83 
12,00 10,71 
13,75 12,09 

17,00 14,53 

18,25 15,43 

11,00 9,91 
6,0-8,0 5,66-7,41 

15,00 13,04 

im Verhaltnis der je
weiligen Zusammen

setzung zu bestimmen. 

27. Freie EinspannHingen fUr Festigkeitspriifungen.1 

a) Gespinste: 
Baumwollgarn. . 
Gebleiehtes Leinengarn 
Kammgarn . ' ..... 
Streiehgarn . . . . . . . . . . 
Ungebleiehte Bastfasergespinste . 
Gespinste aus eehter Seide . . . . . 
Kunstseiden naeh Norm des R. A. L. 

b) Gewe be: 

mindestens 

" nicht unter 

} in del' 
Regel 

200mm 
200 
300 

" 300 
" 

500 

500 

W ollstoffe bei 9 em Breite (doppelt zusammengelegt) . . . . 300 " 
AIle iibrigen Stoffe, soweit 'nicht besondereVorschriften be-

stehen, bei 5 em Breite und 5 mm freien Fadenenden auf 
jeder Streifenseite (einfachliegende Streifen, fadengerade 
500 mm lang und 60 mm breit zugeschnitten) . . . . . . . 360 " 

1 Diese Angaben sind nul' als vorlaufige zu betraehten. Del' ReiehsaussehuB 
fUr Lieferungsbedingungen (R. A. L.) beschaftigt sich derzeit mit der AufsteUung 
einheitlieher Normbedingungen fur Festigkeitspriifungen. 
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28. Bruchfestigkeiten, ReiBmngen und 
Substanzfestigkeiten der wichtigsten Textilfasern. 

Faserstoff 

I. Pflanzenhaare. 
Baumwolle, nordamerikan .. 

: sudan:.~rikan. 
, amerikan .. 
, " (Orleans) 
, Sea Island 

, agyptische 

: :: (Jumel) 
, Sakellaridis 

: ostindische 

" , " (Dhollerah) 
, ,,(Dhollerah) 
, chinesische 

" Kapok 

ll. Dikotyle Bastfasern. 
Technische Flachsfaser 

(Bast bundel) im rohen, un
gerosteten Stengel je nach 
Halmzone 

dgl. ..... . 
roh, ausgearbeitet 

(Mittelqualitat) ] 
roh, ausgearbeitet ~ 

E 
~ 

" , " 
" , 

Q 

U2 

Flachseinzelfaser (Bast
zelle) im rohen, ungerosteten 
Stengel je nach Halmzone 
(schles. Flachsstroh) . 

dgl. im Mittel 
aus gerauftem Stengelflachs, 

ungerostet 
dg1., gerostet . . .. ... 
aus Flachsabfallen . . . . . 

kotonisiert: 
verschiedene Sorten, i. M. . ., 
veredelt, ungebleicht } eng!. 

" , gebleicht i. M. Muster 

Bruchfestig-
keit ReiBlange 

Ping Rinkm 

5,4-8,6 
5,0-6,6 

8,2 
8,9 
5,9 

5,3 
4,5-7,2 

7,6 
7,6-7,8 

8,5 
5,1-8,0 

8,4 
8,0-8,8 

2-5 

13,6-26,0 
14-18 

13,4 
15,2 
11,7 

10,7 
13,9 

5,5-8,0 

28-38 
24-28 

23,5-31,5 
25,5 
39,3 
37,9 

34,0 
22,0-33,8 

46,71 

40,3 
31,6 

17,3-29,2 

15,2-20,5 
23-25 

55-90 
73,7 

40-60 
40,2 
bis52 
bis48 

61,8-86,1 
75,9-81,8 

20-27? 

21,6 ? 

Absolute 
Substanz
festigkeit 

pinkgjqmm 

42-57 
36--42 

35,4--47,2 
38,2 
59,0 
56,8 

51,0 
33,1-50,8 

70,1 ? 

60,5 
47,3 

25,9--43,7 

22,7-30,8 
34,3-37,6 

82,5-135,0 
110,4 

60-90 
60,4 
bis 78 
bis 72 

92,8-129,2 
113,9 

30--40,51 

31,6 ? 

Autor 

Forsch.-Inst. Delft. 
Fikentscher 

Br~~ks 
Kuhn 

Fikentscher, 
Geiger 

Forsch.-Inst. Delft 
Fikentscher 

Kuhn 
O'Neill 

Fikentscher 
Kuhn 

Fikentscher 
Geiger, 0' Neill 

Fikentscher 
Hartig, E. Muller 

Lincke 

A. Herzog 
Sonntag 

A. Herzog 
Sonntag 

Schneider 
Pfuhl 

Ruschmann 
Bohm 

E. Muller, Hartig, 
Forsch.-Inst. Delft 

A. Herzog 

P. Krais 

Johannsen 
Wagner 
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Faserstoff 

Technische HanffiLser(Can
nabis sativa): 

badischer, roh, ungerostet . 
badischer, roh, aufgeschl., ge-

brochen und gehechelt. . . 
polnischer 
russischer 
italienischer 
bester italienischer 

(Grafietta) 
chinesischer 

Jute (Corchorus capsularis): 
roh, ausgearbeitet, je nach 

Stengelteil . . . . . . . . 
roh, ausgearbeitet Stengelmitte 

" " 
" 
.i~vajute:~oh, ausg~arbeitet 
Ramie (Boehmeria nivea): 
im rohen Stengel, unaufgeschl. 
roh, ausgearbeitet 

" " 
Weide (Salix alba) . 
Linde (Tilia parvifolia) 

m. Monocotyle Bastfasern. 
Manilahanf (Musa textilis): 
im rohen Stengel, unaufge

schlossen. 
roh, ausgearbeitet 

" " 
" " , im Mittel 

" " 
Sisalhanf (Agave americ. var. 

sisal.) roh, ausgearbeitet . 
Ananasfaser (A. sativa L.) 
Kokosfaser (Cocos nucifera). 

N eus'~eland. Flachs (Phor-
mium tenax): 

roh, unaufgeschlossen . 
" , aufgeschlossen 

T~~ffaser '(Eriophorum vag.) 

Tabelle 28 (Fortsetzung). 

Bruchfestig
keit 

Ping 

53 

49 

ReiBlange 

R in kIn 

61,2 

35,7 
52,0 
50,3 
61,6 

90,7 
46,6 

46-72 
25-31 ? 

30,4--33,9 
18,5-25,0 

20,0 
34,5 
40,9 
86,8 

51,6 
39,0 
52,2 

20-27 

18,9 
19,7 

48,0 
38,0 
36,5 

18,6-35,9 
32,2 
31,8 

39,0 
60,4 

11-12 
17,8 

1,4 

Absolute 
Substanz
festigkeit 

pin kg(qmm 

91,8 

53,6 
78,0 
75,5 
92,4 

136,0 
69,9 

69-108 
37,5--46,5 ? 

43,8--48,8 
26,6-36,0 

28,7 
49,5 
61,4 

130,2 

77,6 
58,6 
78,3 

30--40,5 

28,4 
29,6 

67,1 
53,0 
54,8 

24,1--48,5 
43,5 
44,5 

90,6 

29,2 

47,7 
30,0 

27,0--40,5 
1,9 

Autor 

Sonntag 

Ha':tig 
W. Miiller 

Bohm 

W. Miiller 
Bohm 

Heuser 
Krais, Biltz, 

E. Miiller, 
Forsch.-Inst. Delft. 

Krais 
Forsch.-Inst. Delft 

E. Miiller 
Pfuhl 
Bohm 

Sonntag 

" Bohm 
Hartig, E. Miiller 

Bohm 

Sonntag 
Forsch.,Inst. Delft 

Bohm 
Halama 

Ha~tig 

Forsch.-Inst. Delft 
Bohm 

Forsch.-Inst. Delft 
E. Miiller 

Sonntag 
Schwendener 

Weinzierl 
E. Miiller 
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Faserstoff 

IV. Tierische Fasern. 
Echte Seide (Bombyx mori) 

roh 

" entbastet 

Spinnenseide, weiLl 
" , gelb . 

Tussahseide, entbastet 

Schafwolle: 
Merino, Cheviot, Crossbred 

Deutsche Wollen i. M. 
Elekta und Merino 
feine Landwolle 
mittlere Landwolle i. M .. 

V. Kunstfasern. 
Kunstseide, beste Sorten 

" , mindere Sorten 
" Kupferstreckspinn-. 
" Viskose- u. Nitrat-
" Azetat-, deutsch . 
" Azetat-, ausland .. 

G lasseide . 

VI. Zellstoffasern. 
(mittl. Lange= 3,4 mm) 

Sulfit, ungebl., N m = 2430 
" 112 gebleicht, Nm= 2560 
" 314 " , Nm = 2700 
" 111 " , Nm = 2790 

VII. Hieruber zum Vergleich: 
Drahte: 

Bleidraht 
Aluminiumdraht 
Elektrolytkupferdraht 
Walzdraht, gegluht . 

" , gezogen . 
Leder (Riemen): 

trocken, nicht gefettet. 
Holzer: 

Nadelholz, / / zur Faser 

" ,-.L"" I Eichenholz, / / zur Faser 

" ,-.L" " 

Tabelle 28 (Fort§etzung). 

Bruchfestig
keit 

Pin g 

6,8-7,3 
15-20 

28 

Absolute 
ReiBlange Substanz-

festigkeit 
R in km p in kg/qmm 

Autor 

30,8-33,0 
27-36 

22,5-31,5 

I 
I 40,0---44,8 Hartig, E. Muller 

30,6 
28,5 

24,3-31,5 

7,9-9,1 ? 

14,4-15,2 
20,4-20,8 

I 21-22 
14,5-20 

15,5-18,0 
9,0-12,0 
bis 18,0 

i. M. 13,5 
bis 12,0 

11,0-12,0 

3,6 

29,9 
35,5 
32,7 
29,2 

0,18 
6,2-8,4 
4,3-5,1 

9,0 
14,1 

2,9-5,2 

14,6 
2,5 

13,1 
2,1 

37,0-49,4 Heermann-1)llrich 
30,8--43,2 " " 

39,2 
37,5 

1O,3-12,0? 

18,7-19,8 
27-27,5 
28-29 
19-26,5 

23,3-27,0 
13,5-18,0 

bis 27,0 
20,0 

bis 15,5 
14,5-15,5 

44,9 
53,3 
49,1 
43,8 

2,0 
16,7-22,6 

38--45 
70 

llO 

2,5--4,5 

7,30 
1,25 
9,20 
1,50 

A. Herzog 

" " Ullrich 

E. Miiller, Hartig 
Dietel u. a. 

Wirth 
Krais 

Ullrich 

" A. Herzog 
Stadlinger 

A. Herzog 

Riihlemann 

} Hmo. 25. AfI. 

H u tte, 25. Afl. 

Melan 

" 
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29. Mittlere ReiBUingen nnd Bruchdehnungen 
verschiedener Gespinste. 

IBaum wolleinzelgarne 
gute deutsche Garne aus amerik. Baumwolle 
(fully middling), nach Johannsen 

ReiBlange 
km 

SchuB. . . . . . . . 6,8 
Mulezettel (Halbkette) 9,3 
Water. . . . . . 11,0 
Hartwater . . . . . . 13,5 

englische Kettgarne aus amerikanischer 
Baumwolle, nach Kuhn 

gewiihnliche Qualitat . . . . . . . . . 
gute ........ . 
beste 

englische Kettgarne aus bester agyptischer 
Baumwolle, Sea-Island u. a. nach Kuhn 

gewiihnliche Qualitat 
gute 
beste 

Baumwollzwirne, beste Qualitat nach 
Spohr 

Ne 16/2 bis 55/2 Mako. . . . . . . . 
" 18/3 bis 100/3 . . . . . . . . 

Baumwolldoppelzwirne, beste Qualitat, 
nach Spohr, (rechts gesponnen, links vor-
gezwirnt, rechts ausgezwirnt) .. • 

Ne 26/2X 2 bis 105/2 X 2 Mako 
" 26/2X 3 bis 155/2X 3 

Baumwollcord (rechts gespounen, rechts 
vorgezwirnt, links ausgezwirnt= kordoniert) 

Ne 15/3X 3 amerik. kardiert ... 
" 19/4X 3 Mako kardiert 
" 23/5X 3 Sakellaridis kardiert . 
" 23/5X 3 geka:rp.mt 

Flachsgespinste 
Line- (=Hechel-) Garne, nach A. Her-
zog, Martini u. a ..... . 

schwere Kette (extra l a mech. Kette) 
1 a mech. Kette 
gewiihnl. mech. Kette . 
l a SchuB ...... . 

Tow- (= Werg-) Garne 
schwere Kette . . . . . 
1 a mechanische Kette. . . . . 
gewiihnliche mechanische Kette 
l a SchuB ......... . 
2a SchuB ......... . 

9,5-12,0 
11,0-13,5 
12,5-15,5 

12,5-14,0 
14,5-16,0 
16,5-18,0 

20,5-23,0 
21,0-25,5 

22,0-25,5 
24,5-27,5 

14,0 
17,0 
18,5 
20,5 

22,0-24,0 
19,5-21,5 
17,5-19,5 
16,5-18,5 

15,5-16,5 
13,5-14,5 
12,5-13,5 
11,5-12,5 
10,0-11,0 

Bruchdehnung 

} 

% 

3-7 
je nach Fein
heit und Er

zeugungsart 

5-15 

} 
20-30 

je nach Dre
hung und Er

zeugungsart 

2-4 
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Tabelle 29 (Fortsetzung). 

ReiBlange 

I 
Bruchdehnung 

km % 

Jutegarne, nach Rudolph 
Nm 1,0-2,0. 5,5- 7,5 } " 

2,0-3,0. 8,0- 9,0 1,3-2,5 

" 
3,0-4,0. 9,0-12,0 

N esselgarne, kotonisiert, nachA. Herzog 4,8-16,0 } 2,5 im Mittel 11,0 

Str.eichgarne nach Wagner 
einfach, Nm 1,0-12,0 2,0- 6,0 8-35} sehr 
gezwirnt 5,5- 7,5 15-45 schwan· 

kend 

Kammgarne 
nach Karmarsch, alle Nummern 5,0-12,0 sehr wechselnd 
nach Meyer·Zehetner, Nm 32-96, 

einfach ..... 3,5- 5,0 10-17 
Nm 32-96, zweifach 5,5- 6,0 15-20 

Vigognegarne 
20/4 mit 20-30% Wolle 8,0-10,0 -

N a turseidenzwirne 30,0-40,0 15-22 
Schappegarne, nach Marschik 17,0 -
Bourettegarne . 10,0-13,0 7-10 

K unstseidefaden 
Kupfer., Viskose-, Nitrat- } t k 9,0-18,0 7-16 
Azetat- . . . . . . .. roc en 8,0-12,0 22-28 
(vgl. hierzu auch die Tabelle "Faser-

festigkeiten"} 
Stapelfasergarne (Vistrawolle), 
Ne 20-40. 8,0-11,0 4-7 

Papierstoffgarne 9,0 } 4-11 Papie'rgarne 4,0-7,0 
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30. Relative NaBfestigkeit verschiedener 
Textilfasern. 

Nach Versuchen von Obermiller, Krais, A. Herzog, 
Weltzien, M6llering, Wagner u. a. 

Relative N aBfestigkeit = N aBfestigkeit in Prozent der bei 
normaler Luftfeuchtigkeit (65 % rel.) ermittelten 

Trockenfestigkeit. 

Faserstoff 

Baumwolle . 
Flachs 
Wolle ... 
Naturseide . 
Tussahseide 
Kupferseide 
Viskoseseide 
Nitratseide 
Azetatseide. 

ReI. NaBfestigkeit 
in Prozent 

der Trocken
festigkeit 

110-130 
130-140 
80-90 
75-85 

etwa 75 
50-60 
45-55 
35-45 
60-70 

Herzog-Wagner, Faserstoff-Praktiknm. 

Festigkeits
Anderung durch 

Befeuchten 
( + ) = Zunahme 
(-)= Abnahme 

in Prozent 

(+) 10-30 
(+) 30-40 
(-) 10-20 
(-) 15-25 

etwa (-) 25 
(-)40-50 
(-)45-55 
(-) 55-65 
(-) 30-40 

8 

113 
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31. Reillfestigkeitsnmrechnungsfaktoren fiir Kunstseide 
bei verschiedener Lnftfenchtigkeit. 

In der Praxis ist es nicht immer m6glich, die Festigkeitspriifungen 
bei der normalen Lltftfeuchtigkeit von 65% vorzunehmen; man ist oft 
gezwungen, die ReiBversuche bei anderer Feuchtigkeit auszufiihren, wo
durch gerade bei Kunstseide die ErgebnisEe auBerordentlich von den 
maBgebenden (bei 65% gewonnenen) abweichen. Die Fehler, die man 
hierbei zu befiirchten hat, sind um so groBer, je mehr die Luftfeuchtig
keit von 65% verschieden ist. In nachstehender Tabelle sind nach ein· 
gehenden Versuchen von Kingund Johnson, Weltzien, B6hringer, 

Relative Luft· 
feuehtigkeit im 
Versuehsraum 
ffJ in Prozent 

40 
45 
50 
55 
60 
65 (normal) 
70 
75 
80 

Es ist dann: 

ReiLlfestigkeitsumreehnungs-
faktor k fiir 

Nitrat- Kupfer- und I Azetat-
seide Viskoseseide seide 

0,75 0,82 0,88 
0,79 0,84 0,90 
0,83 0,88 0,93 
0,88 0,91 0,95 
0,93 0,96 0,97 
1,00 1,00 1,00 
1,07 1,06 1,03 
1,16 1,12 1,06 
1,27 1,20 1,10 

Wagner u. a. inner
halb der Grenzen von 
40-80% reI. Luftfeuch
tigkeit die Faktoren 
zusammengestellt, mit 
denen die ermittelten 
ReiBbelastungen zu mul
tiplizieren sind, urn an
nahernd die Werte zu 
erhalten, die einer nor
malen und allein maBge
benden relativen Luft
feuchtigkeit von 65% 
entsprechen vriarden. 

normale Bruchfestigkeit = gefundene Bruchfestigkeit X Faktor 
normale ReiBlange = konditionierle metro Nummer X nor

male Bruchfestigkeit 

P norm• = Pcp' k; Rnorm. = N mk d' Pnorm• 
on • 

32. Festigkeit und EinspannIange von Flachsgarnen. 
Faktor, mit welehem die 

bei 
Einspann- 1--------,----
Hinge in 

em 

1 
5 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

100 

50 em 20 em 

ermittelte ReiBlange 
zu multiplizieren ist 

1,994 
1,659 
1,382 
1,237 
1,156 
1,046 
1,000 
0,942 
0,867 
0,827 

1,612 
1,341 
1,117 
1,000 
0,935 
0,846 
0,808 
0,762 
0,701 
0,668 
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33. Erfabrungswerte fiir die Beurteilung der 
ReiBfestigkeitsgleichmii.Bigkeit von Gespinsten. 

(Nach Angaben von Johannsen, Marschik, Sommer u. a.) 

Bei . der Beurteilung des GleichmaBigkeitsgrades von Gespinsten 
ist es erforderlich, den speziellen Eigenschaften der Faserrohstoffe 
sowie den Eigenarten der Verarbeitungsprozesse Rechnung zu tragen; 
es ist daher leicht erklarlich, daB Bastfasergarne nicht dieselbe Gleich
maBigkeit wie Baumwollgarne besitzen oder aber Baumwollgarne eben
so gleichmaBig wie Kunstseidefaden sein konnen. Beispielsweise werden 
Bastfasergarne als "a bsolut" un g 1 e i c h m a Big anzusprechen sein; 
indessen gibt es auch unter diesen wieder Gespinste, die als "relativ" 
glejchmaBig, sehr gleichmaBig usw. bezeichnet werden mus
sen. Aus den angefiihrten Grunden ist in nachfolgenden beiden Uber
sichten eine "Allgemeine, absolute Charakteristik" und eine "Spezielle, 
relative Charakteristik" der Gespinste hinsichtlich der GleichmaBig
keit unterschieden. 

Beurteilung 

sehr gleichmaBig 

gleichmaBig 
ungleichma£ig 

Beurteilung 

Sehr gleichmaBig 
GleichmaBig 

All gem e i nee h a r a k t e ri s t i k. 

Absolute Gleich
maBigkeit in 

Prozent 

tiber 90 

85-90 
unter 85 

In die einzelnen Gruppen 
gehoren: 

im aUg. Baumwollgarne und -zwirne, 
Kammgarne, Seiden- und Kunstseiden
gespinste 

Streichgarne, Schappegarne 
Streichgarne, Bastfasergarne, Seidenab

fallgarne 

S P e z i e 11 e C h a r a k t e r i s t i k. 

Relative GleichmaBigkeit in Prozent 

Baumwoll- Bastfaser- Kamm- und 
garne garne Kunstseide Streich-(Flachs, Hanf und Seide und Jute) garne 

tiber 95 tiber 88 tiber 97 hinreichende 
92-95 84-88 95-97 Erfahrungs-

MindergleichmaBig . 88-92 80-84 90-95 werte liegen 
zurzeit noch UngleichmaBig. . . unter 88 unter 80 unter 90 
nicht vor. 
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34. Durchschnittliche Drehungskoeffizienten einiger 
Gespinste. 

Der Drehungskoeffizient oder die Drahtkonstante IX gibt die Anzahl 
der Drehungen T auf 1 Zoll engl. fUr die Garnnummer 1 engl. bzw. auf 
1 m fur die Nummer 1 metro an. 

TIl" 
IXeng!. = ~ ; 

Tllm 
IXmetr. = VNm 

Baumwollgespinste2 : 

Grobflyer, bei bester agyptischer Mako oder 
langer Georgia (Sea.Island) 
bei ganz kurzer ostindischer Bw. . . 

FeWlyer, bei bester Mako, Sea· Island uSW .. 
" bei kurzer ostindischer Baumwolle 

Docht· und weiche Abfallgarne, auBerst weich 
gesponnen ............... . 

Strumpf. und Trikotgarne ....... . 
Garne fUr Strickerei und Zwirnerei auf Mule· 

maschinen .............. . 
SchuB· oder Einschlaggarne (Wefttwist) . . . 
Kette auf Mulemaschinen, sog. "kleine Kette", 

"Mulekette" oder "Ralbkette" . . . . . 
Gewohnliche Kette zu mechan. Webstuhlen 
Kette auf Watermaschinen, hart gesponnen 
Kritischer Zustand nach E. Muller 

Flachsgespinste: 
Vorgarne aus Langflachs 

" "Werg.. 
Linegarne, Kette 

, SchuB ............ . 
, kritischer Zustand nach E. Muller 

" ,,, "nach StroBner 
Towgarne, Kette ............. . 

,SchuB ............ . 
, kritischer Zustand nach StroBner 

Jutegespinste: 

Vorgarn l 
SchuBgarn .. 
Ralbkette nach E. Muller u. Pfuhl 
Kette 
Kritischer Zustand nach Rudolph . . . 

"'metr. 

23 
39 
27 
41 

60 
76 

85 
99 

113 
112-122 
122-136 

183 

20-25 
30 

101 
86 

102 
85 

III 
96 
98 

38- 76 
63- 82 
88-108 

114-146 
82- 98 

"'eng!. 1 

0,75 
1,30 
0,90 
1,35 

2,00 
2,50 

2,75 
3,25 

3,75 
3,7-4,0 
4,0-4,5 

6,00 

0,4-0,5 
0,6 
2,0 
1,7 
2,02 
1,68 
2,2 
1,9 
1,94 

0,75-1,50 
1,25-1,63 
1,75-2,13 
2,25-2,88 
1,62-1,94 

1 Da die engl. Baumwollnummer auf 840, die engl. Leinen·, Ranf· und Jute· 
nummer dagegen auf 300 Yards bezogen wird, sind die angegebenen engl. Draht· 
konstanten nicht direkt miteinander vergleichbar. Es ist 

fur Baumwollgarne: "'metr. = 30,24 . "'eng!. 
fUr Bastfasergarne: "'metr. = 50,62 . "'eng!. 

2 Fur die Vorgespinste schwankt die Drahtkonstante je nach der Stapellange 
ziemlich stark; bei den Garnen gelten die angefUhrten Werte fur einen mittleren 
Stapel von 25-30 mm. 1st der Stapel kurzer, wie z. B. bei ostindischer Baumwolle, 
so ist etwa 10% mehr Draht, bei langerem Stapel dagegen (Mako, Sea-Island) 
8-10% weniger Drehung zu geben. 
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Tabelle 34 (Fortsetzung). 

Streichg arne: 
Kette } SchuE nach E. Miiller 

Kammgarne: 
nach Preu 
1. fiir Wolle mit verhaltnismaEig viel kurzen 

Fasern, die bis zu 10% Kammling geben: 
Sehr weiches SchuEgarn 
Gewohnliches SchuBgarn 
Mediogarn . . . . . . . 
Kettgarn ....... . 
Zwirn ................ . 

2. fiir lange, grobe Wollen, mit wenig kurzen 
Fasern, die hochstens 5% Kammling geben: 
Trikotgarne . . . . . . . . . 
Kettgarne .............. . 

nach E. Miiller 
Strumpfgarn aus langer Wolle ..... . 
Weiches SchuEgarn .......... . 
Halbkettgarn (weiche Kette oder SchuE) . 
Festgedrehtes Kettgarn aus Merinowolle 

(oft Linksdraht) 
Kritischer Zustand . . . . . . . . . . . 

Kamelhaarg arne: 
Kritischer Zustand fiir Einzelgarne 

" "" Zwirne. . . 
(nach G. Herzog) 

Florettseidengarne: 
Giiteklasse Faserlange 

A 150mm 
B 100mm 
C 70mm 
D 50mm 

Garnnummer, metro 
140-400 
80-160 
80-140 
80-120 

Bouretteseidengarne 1: 
.AuEerst weich gesponnene Garne 
Weiche Garne . . 
Sehr hart gedrehte Garne. . . . 

Kunstseidengarne 2 : 

Kette: 150-250 Drehungen auf 1 m 
SchuE: 90-120 1 m 

"'metr. 

103 
52 

40 
60 

65-70 
80-100 
60-100 

30 
50 

45 
60 
75 

85 
135 

100-120 
150-170 

16 
20 
26 
32 

82 
90 

100 

1 Bei zweidrahtigen Garnen erhalten die Einzelfaden 10-25%, bei dreidrah
tigen Garnen etwa 40-50% weniger Drehung. 

2 Bei Kunstseidengarnen wird nur die Anzahl der Drehungen auf 1 m, nicht 
aber die Drahtkonstante angegeben. 
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35. Speziftsche Gewichte der wichtigsten FaserstoHe 
in g/ccm. 

Baumwoile ..... 
Flachs ••••... 
Hanf •.•..... 
Brennessel, gebleicht . 
Ramie, gebleicht •. 
Jute ....... . 
Schafwoile . . . . . . 
Echte Seide, entbastet • 
Kunstseide 

(Nitrat-, Kupfer-, Viskose-) 
(Azetat-, acetonloslich). . . 

Asbest, kanadischer ..... 
" , blauer .•.••.•• 

1,470-1,503 
1,438-1,456 

1,480 
1,500 
1,500 
1,436 
1,320 
1,370 

1,520 (1,501-1,610) 
1,333 
2,410 
3,020 

36. Scheinbare spezifische Gewichte und Luftgehalte 
verschiedener Textilien und Papiere. 

Einzelfasern: 
a) "CI Faser im gebiindelten Stroh. 

~ C!:l i:I blJ " "einzeInen Halm 
3l ~ ;:; § " "Schwingflachs i. M. 

.:!!"CI §~ "" " leicht 1l"CI ..c 
c:> i:I t:il "" " schwer 
~ J:~ )3 ~ " "rohen Einzelfaden (Kette) 

w ~...... EinzeIne Faserzelle. . • • . • • . . • 
~ Faserwandung (= wirk!. spez. Gew. der 

Garne: 

Faser) 

Viskoseluftseiden-Einzelfaser 
Azetatluftseiden-Einzelfaser . 
Pflanzendune (Kapok) 
Pflanzenseide (Akon) • • • . . . . . 
(zum Vergl. Kork mit Bw1rkl. = 0,80. 

Flachskettgarne, aile Nummern i. M. 
, No 20- 40. 

" , No 50-90. 
" , No 100-210 . 

Baumwollgarne 
1. hart gedrehte Kettgarne von Water

maschinen (lXengl. = 4,0-4,5) aile 
Nummern (No 20-80) ..•• 

2. weich gedrehte Garne von Mulema-
schinen (lXengJ. = 2,0-3,5) 
grobe N ummern (N e 20-80) .. . 
mittlere " (N e 80-140/1) . . 
feine " (N 0 150/1-200/1) . 

Streichgarne, N m 9-20. 
Kammgarne, Nm 13-80 . • 

Scheinbare 
Dichte a 

g/ccm 

0,017 
0,080 
0,109 
0,090 
0,128 
1,076 
1,370 

1,450 

1,370 
0,852 
0,279 
0,347 
0,240 

1,096 
1,030 
1,109 
1,194 

0,913 

0,518 
0,692 
0,921 

0,708 
0,717 

Luftgehalt 
Vol.

Prozent 

98,8 
94,5 
92,5 
93,7 
91,2 
25,8 
5,5 

0,0 

9,9 
35,4 
81,4 
75,1 
70,0) 

26,9 
31,3 
26,0 
20,4 

39,1 

65,4 
53,9 
38,6 

46,3 
45,7 
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Tabelle 36 (Fortsetzung). 

Kunstseidengarne; 80-120 den. 
Seidengarne (ital. Trame, 100-300 den.) 

Kunstbandchen aus Viskose, 
schlicht 
geknittert 

Gewebe: 
Leinengewebe, glatt . 
Baumwollgewebe, glatt . . . . . 

" , gerauht (Flanell) 
Kammgarngewebe ....... . 
Streichgarngewebe . . . . . . . . . . 
Trikotstoffe und diinne Gewebe fUr die 

Unterkleidung. . . . . . . • . 

Pa piere (unbeschwert): 
L5schpapier, sehr locker gearbeitet 
deutsches Banknotenpapier .... 
Buchdruckpapier. . . . . . . . . 
sehr dichtes Papier (Pergamin) . . . . 
Cellophan und Transparit (8wlrkl. = 1,52) 
wenig gemahlenes Zellulosepapier, 

ungepreBt ........ . 
gepreBt auf 200 kg/qcm . . . 

" ,,6000 kg/ q cm . . . 
stark gemahlenes Zellulosepapier, 

ungepreBt ..... . 
gepreBt auf 200 kg/qcm . . . 

" ,,6000 kg/qcm . . . 

Scheinbare Lu£tgehalt 
Dichte (] Vol.· 

g/ccm Prozent 

0,737 51,8 
0,478 65,1 

0,111 92,7 
0,041 97,3 

0,803 45,Ou. mehr 
0,525-0,675 55-65 

0,300 bis 80,0 
0,528 60,0 

0,264-0,396 70-80 

60-80 

0,330 78 
0,750 50 
0,970 35 
1,350 10 
1,420 6,5 

0,420 72 
0,840 44 
1,265 15 

0,885 41 
1,100 26 
1,300 13 
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A. 

B. 

37. Formeln zur Berecbnung des Luftgebaltes 
(= Porositat) von Gespinsten in % des 

Fadenvolumens. 

L= 100. (s -11) 
s 

1,27323 0,00014147 ·Den. 
a=N.d2 = d2 

L=100- 127,323 
N.s .d2 

Fur 8 = 1,32 g (Schafwolle): 

L = 100 _ 96,457 
N. d2 

Fur 8 = 1,33 g (Azetatseide): 

L - 00- 95,732 
-1 N.d2 

Fur 8 = 1,37 g (Echte Seide): 

L = 100 _ 92,9~ 
N·d2 

Fur 8 = 1,50 g (Baumwolle, Flachs): 

L = 100-84,882 
N·d2 

Fur 8 = 1,52 g (Viskose-, Kupfer- und 
Nitratseide) : 

L = 100 _ 83,765 
N·d2 

log 0,00014147 =0,150664- 4 

log 127,323 = 2,104906 

log 96,457 = 1,984333 

log 95,732 = 1,981055 

log 92,937 = 1,968189 

log 84,882 = 1,928847 

log 83,765 = 1,923063 

c. 
L =100- 0,014147 .Den. 

s.d 2 

Fur 8 = 1,33 g (Azetatseide): 

L = 100 _ 0,0106368· Den. 
d2 

Fur 8 = 1,52 g (Viskose-, Kupfer- und 
Nitratseide) : 
L = 100 _ 0,00930736 . Den. 

d2 

log 0,014147 = 0,150664 -2 

log 0,0106368 = 0,026811 - 2 

log 0,00930736 = 0,968824 - 3 

Bedeutung der Buchstaben: L =Luftgehalt des Fadens in Volumprozent; 
8 = wirkliches spezifisches Gewicht der Fasersubstanz in g/ccm; a = schein
bares spezifisches Gewicht des Fadens in g/cmm; N= metrische Fadennummer; 
d = Fadendurchmesser in Millimeter; Den. = Fadenfeinheit in legalen Deniers. 
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38a. Mittlere spezifische Warmen verschiedener 
Faserstoffe. 

(Nach Dietz und Meltzer.) 

Cp = diejenige Warmemenge, die notig ist, um 1 kg des Faserstoffs 
um 1 0 C in der Temperatur zu erhohen. 

Faserstoff 

Baumwolle ... 
Akon und Kapok 
Flachs .. 
Hanr .. . 
Jute .. . 
Nessel .. 
Manilahanf 
Sisalhanf ...... . 
Schafwolle nach Dietz. 

" " Meltz er . . . 
Echte Seide, roh und entbastet . 
Kunstseide (Pauly) .' .... . 
Glaswolle .......... . 
Asbest ........... . 
Papiere (je nach Fiillstoffgehalt) 
Sulfitzellstoff . . . . . . . 
Sulfatzellstoff nach Dietz . 

" " Meltzer 
Strohzellstoff nach Dietz. . 

" " Meltzer 
Nadelholzschliff nach Dietz . 

Meltzer 

Hieriiber zum Vergleich: 

Wasser ......... . 
Luft bei konstantem Druck . 
"" " V olumen 

Kaolin (als Fiillstoff fUr Pa pier) 
Ziegelstein 
Aluminium 
Eisen. 
Kupfer 
Silber 

( kcal ) 
cp kg'oC 

giiltig zwischen 
0-1000 C 

0,315-0,319 
0,324 
0,321 
0,323 
0,324 
0,321 
0,322 
0,317 

0,325-0,326 
0,393-0,459 

0,331 
0,324 
0,157 
0,251 

0,275-0,315 
0,319 
0,323 
0,315 
0,325 

0,315-0,316 
0,327 
0,324 

1,000 
0,240 
0,172 
0,226 
0,220 
0,218 
0,1l5 
0,0919 
0,0567 
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38 b. Mittlere Warmeleitzahlen einiger Fasersioffe. 
(Nach Nusselt und Grober.) 

A. = die stiindIich durch 1 qm Flache des Stoffes zu einer anderen 
im Abstand von 1 m iibertretende Warmemenge bei 10 C Temperatur
unterschied der beiden Flachen. 

l ( kcal ) 
m2 • h· 00 

Faserstoff 
bei einer Temperatur von: 

500 0 1000 0 I 1500 C 

Schafwolle . 
Seide .•. 
Baumwolle . 
Asbest ..... . 
Papier und Zellstoff 

Hieriiber zum Vergleich: 
Luft .•.. 
Aluminium ...... . 
Eisen ........ . 
Kupfer ....... . 

0,042 
0,045 
0,054 
0,153 

0,0211 

0,050 
0,051 
0,059 
0,167 
0,055 

0,0233 
175 

50-60 
320-345 

0,175 

0,0254 

Je kleiner die Warmeleitzahl, desto 'groBer die Isolierfahigkeit des 
Stoffes; je groBer die Warmeleitzahl, desto geeigneter ist das Material fiir Warme
durchgang, also Heizwirkung. 

38c. Mittlere Warmestrahlungskonstante einiger 
Textilien. 

o = die stiindlich von 1 qm Oberflache des Stoffes bei 10 C Tem
peraturunterschied ausgestrahlte Warmemenge. 

Material 

Baumwollzeug 
Seidenstoff . 
Wollstoff. .. 

hieriiber zum Vergleich: 
absolut schwarzer Korper .. 
GuBeisen, rauh, stark oxydiert 
Messing, blank . . . . . 
Kupfer, schwach poliert 

( 
kcal ) 

C m2. h . (0 0}4 

3,82} h 3,87 na. ezu 
3,87 glelch 

4,96 
4,39 
1,05 
0,79 
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39. Zusammenstellung der zurBerechnung der wirklichen 
Querschnittsfiache, der Feinheit und der VoIligkeit von 

Kunstseide notigen Zahlenangaben. 
I. Wirkliche QuerschnittsfHiche der Einzelfaser in qfl, be

rechnet aus der mittels des Zeichenapparates hergestellten und aus
gemessenen Querschnittszeichnung. 

Wirkliche Flache in q,ul von 1 qcm der 
Querschnittszeichnung hei einer linearen 

VergroBerung 

100 250 I 500 1000 1500 

Flache 10000 100 44,444 
Log. Flache 4 

1600 I 400 
3,204120 2,602060 2 1,647813 

1 1 q,u = 0,000 001 qmm. 

II. Feinheit, berechnet aus der wirklichen Querschnittsflache der 
Einzelfaser. 

1. Legaler Titer in Deniers. 
a) Fur Nitrat-, Viskose- und Kupferseide (spezifisches 

Gewicht 1,52 g/ccm, Korrektionsfaktor 0,93): 
Titer = 0,0127224 . F 
Log. 0,0127224 = 0,104569-2 

b) Fiir Azetatseide (spezifisches Gewicht 1,33 g/ccm, Korrek
tionsfaktor 0,93): 

Titer = 0,01l1321 . F 
Log. 0,01l1321 = 0,046577-2 

F = wirkliche Querschnittsflache der Faser in qfl. 
2. Metrische Nummer (Anzahl der Fadenkilometer, die 1 kg 

wiegen). 
a) Fur Nitrat-, Viskose- und Kupferseide: 

. 657 895 
Metnsche Nummer = F 

Log. 657 895 = 5,818156 
b) Fur Azetatseide: 

. 751880 
Metrlsche Nummer = F 

Log. 751 880 = 5,876148 
F = wie oben. 

III. Volligkeit (V) des Querschnitts in Prozent: 

V = 127,32.; oder V = 9307. Legal;2 Titer 

Log. 127,32 = 2,104896 
Log. 9307 = 3,968810 

F = wie oben; B = maximale Breite des Faserquerschnittes 
in fl. 
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40. Zusammenstellung der Faktoren zur Berechnung der 
metrischen Nummer der Einzelfaser aus der 

wirklichen QuerschnittsfIache und dem 
spezifischen Gewicht: 

. Faktor 1 
Metnsche Nummer = . k1i h Q hn'tt £1" h . Wir c e uersc I s ac e ill q,u 

(F k 1 000 000 ) 
a tor = spezifisches Gewicht 

Spez.GewichtI Faktor I Log. Faktor I Faserstoff 
der Faser 

1,32 757575 5,879426 Schafwolle, markfrei 

1,33 

1,37 

1,50 

1,52 

751880 

729927 

666667 

657895 

5,876148 

5,863279 

5,823909 

5,818156 

Azeta tseide 

N aturseide 

Pflanzenfasern 

Nitrat-, Viskose-
und Kupferseide 

1 Ohne Beriicksichtigung des Korrektionsfaktors K, da dieser von der je
weiligen Genauigkeit der Querschnittsherstellung und -zeichnung abhangig ist. 

41. Formeln zur Berechnung der rektifizierten 
Querschnittsflache von Einzelfasern. 

F = Querschnitts£1ache der Faserwand in q,u. 
f =Rektifizierte Querschnitts£1ache des Faserlumens (auf die Kreisfomr be

zogen) in q,u. 
u = Umfang des Lumens in ,u (auf der Querschnittszeichnung mit dem MeB

radchen zu bestimmen). 
x = Antell des rektifizierten Lumens an der auf die Kreisform bezogenen Gesamt-

querschnitts£1ache der Faser (Lumen als Kreis, Wandflache als Ringe) in %. 
o = Rektifizierter liuGerer Durchmesser der Faser in ,u-
01 = Rektifizierter innerer (Lumen-)Durchmesser der Faser in ,u. 
LI = Mittlerer Durchmesser der Faser in ,u. 
d = Dicke der Faser in ,u (auf dem Faserquerschnitt zu messen). 
b = Breite der Faser in ,u (auf dem Faserquerschnitt zu messen). 
w = Mittlere Wanddicke der Faser in ,u. 

f = 0,079578 - u2 log. 0,079578 = 0,900793-2 

X= 100--1-
F+f 

() = VO,101324· u2 + 1,27323 - F 

()I = Vl,27323-f 
0-0 W= __ l 

2 

Fur Fasern ohne Lumen: 

() = V 1,27323 - F 

log. 0,101324 = 0,005712-1 
log. 1,27323 = 0,104906 

log. 1,27323 = 0,104906 

log. 1,27323 = 0,104906 
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42. Tabelle zur Nummerbestimmung von Leinen- und 
Baumwollgarnen aus der Anzahl der 
Einzelfasern im Gespinstquerschnitt. 

(Nach E. Wagner.) 

Leinengarne Baumwollgarne 

Anzahl Anzahl 
der Kond.eng!. Kond. eng!. Anzahl der Anzahl de! Kond. eng!. Kond. eng!. de! 

Fasern Flachsgarn- Flachsgarn- Fasern im Fasern im Baumwoll- Baumwoll- Fasern 
im Garn- nummer nummer Garnquer- Garnquer- nummer nummer im Garn-

quer- schnitt sclmitt quer-
schnitt schnitt 

z Ne Ne z z Ne Ne z 

38 216 20 210 22 188 20 157 
40 206 25 195 24 166 22 145 

30 184 26 152 24 135 
42 196 35 172 28 140 26 125 
44 186 40 161 30 130 28 117 
46 180 45 151 30 110 
48 170 50 142 32 121 
50 164 34 112 32 104 

55 133 36 105 34 99 
52 157 60 125 38 99,5 36 94 
54 150 65 117 40 94,0 38 89 
56 145 70 110 40 85 
58 140 75 103 42 89,0 
60 134 80 97 44 84,5 44 79 

85 92 46 80,5 48 73 
62 130 90 87 48 76,7 50 70 
64 125 95 83 50 73,2 52 68 
66 120 100 79 56 63 
68 116 55 66,0 60 59 
70 114 110 72 60 59,0 

120 66 65 54,8 64 56 
75 106 130 62 70 50,1 68 53 
80 98,5 140 58 75 46,5 70 52 
85 92,5 150 54 80 43,1 72 51 
90 86,8 85 40,2 76 48 
95 82,0 160 51 90 37,7 80 46 

100 77,4 170 48 95 35,4 
180 46 100 33,5 84 44 

105 73,5 190 43 88 42 
110 70,0 200 41 110 30,1 90 41 
115 66,0 120 27,2 92 40 
120 63,1 210 39 130 24,8 96 39 
125 60,0 140 23,0 100 38 
130 57,0 150 21,2 
135 54,0 110 35 
140 51,2 160 19,5 120 32 
145 48,5 170 18,3 130 30 
150 45,5 180 17,1 140 28 

190 16,0 150 26 
160 40,5 200 15,0 
170 36,0 160 25 
180 31,5 170 24 
195 25,0 180 23 

190 22 
2lO 20,0 200 21 
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43. Hilfswerte zur mikroskopischen Analyse von 
Fasergemengen. 

Zur Umrechnung des nach der Gelatineauszahlmethode von A. Her
z 0 g gefundenen Z a hI e n verhaltnisses der Faserkomponenten in Ge
wichtsprozente dienen folgende Formeln: 

100· a· Y 
x = Gewichtsprozent der Fasersorte A = -( --~b a ) 

a·ya + ·Yb 

100· b· Y 
Y = Gewichtsprozent der Fasersorte B = b b 

(a·ya + ·Yb) 

Hierbei bedeuten: 
a = die Anzahl der gefundenen Fasern der Sorte A 

b=" " "" """ B 
ga = das Gewicht von 1 m der Faser A in mg 
gb =" " "1",, " B"" 

FUr die in den obigen Formeln einzusetzenden Metergewichte g 
der Fasern in Milligramm sind die in nachstehender Tabelle zusammen
gestellten Durchschnittswerte anzunehmen: 

Faserstoff 

Flachs, kotonisiert ..... . 
Baumwolle, mittelgute Sorte . . 
Echte Seide, Einzelfaser 1 

Viskose-, Kupfer- und Nitratseide 
Azetatseide . . . . . . . . . . 
Schafwolle . . . . . . . . . . 

Metergewicht 
der Faser 

in Milligramm 

0,160 
0,200 
0,145 

0,001414 . F 2 

0,001 237 . F 2 

0,001 021 . d2 * 

1 Der mittlere Titer der Kokonfaden (roh, aus zwei Einzelfasern be-
stehend) betragt in Deniers: 

Kanton . . . . . . . . . . .. 1 -1 Yz den. 
Shanghai . . . . . . . . . . .. 1 %,-1 % " 
Italien (reingelbe Rasse) und Syrien 2%,-2%" 
Italien (Kreuzung mit China) 2 Yz-3 
Brussah . . . . . . . . . . . .. 2 Yz-3 %, " 
Italien, Kreuzung mit Japan . .. 2o/r-3%,,, 
Japan, weiBe Rasse ........ 2Yz-3%, " 
Zentralasien, weiBliche Rasse . 2 -3 Yz " 

2 F = die bei 1500facher linearer VergroBerung gemessene Faserquerschnitts
flache in Quadratmikromillimetern (1 q.u = 0,000001 qmm). 

* d = der Faserdurchmesser in Mikromillimetern (1.u = 0,001 mm). 
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44. Allgemeine Anhaltspunkte zur Auffindung von Kett
und Schu6richtung bei Geweben, wo die 

Webkante (Sahlleiste, Webrand) fehlt. 

Zu beaohten: 

Einzelfaden 

Faden
stellung 

Bindung und 
Musterung 

Veredelung 

Rohmaterial 

Kettriohtung 

stark gedreht, zuweilen gezwirnt, 
meist Reohtsdraht 

SohuBriohtung 

sohwaoh gedreht, ungezwirnt (ein
faoh), mitunter Linksdraht 

oft feiner, insbesondere in billigeren meist grober, dioker und voluminoser 
Waren 

in der Regel glatt, hart und steif, ge- ungesohliohtet und weich 
sohliohtet oder gestarkt 

gestreokt wellenformig 

Faden in gleiohmaBigen Abstanden, Faden ungleiohmaBig dioht liegend, 
fast genau parallel nebeneinander- bogig, leioht gewellt und stellenweise 

liegend ubereinandergesohoben 

Rietblattmarken oder Rohrstreifen 
oft als kleine Luoken in regelmaBigen 
Abstanden naoh 2, 3 oder 4 Faden 

I siohtbar insbesondere bei leiohteren 
Qualitaten mit einfacher Bindung 

bei einseitig gestreifter Ware: Strei-
fen in Kettrichtung 

bei karierter Ware: 
Karoseiten versohieden lang duroh 
das weohselnde Einsohlagen des Sohus
ses (ungleiohe Diohte). Tritt beson
ders bei Musterwiederholungen in 

Ersoheinung 

bei karierten Gewe ben: 
farbige Streifen in geraden und in 

ungeraden Fadenanzahlen 

bei gazebindigen Geweben (Dreher-I 
geweben) : Um.sohlingen der Faden 

Lage des Striches beim Rauhen, 
Soheren, Walken, Biirsten usw. in 
Kettriohtung (ausgenommen bei 

Quersohermaschine) 

keine Rietstreifen oder Blattziige zu 
erkennen 

keine Streifen 

Die in der SohuBriohtung liegenden 
Karoseiten sind gleich lang, bzw. zei
gen die beiden Karokantenkettfaden 
gleiche Abstande voneinander (Ver
gleioh mehrerer Rapporte bes. bei 
kleinkarierten Stoffen notwendig). 

farbige Streifen nur in geraden Fa
denzahlen (ungerade Fadenzahlen er
fordern beiderseitigen Sohiitzenweoh-

sel, daher selten) 

kein Umschlingen der Faden 

Die einzelnen Faserohen liegen quer 
zur SchuBriohtung 

qualitativ wertvolleres Fasergut, lange minderwertigeres, kurzes und oft ge-
Gespinstfasern misohtes Fasermaterial 

bei halbwollenen Waren: 
meist BaUIgw9lle in Kette 

bei Halbleinen: 
in 90% aller Faile Baumwolle als 
Kette, da leichter und billiger zu ver-

arbeiten 

meist Wolle,. Baumwollabfall oder 
Irunstwolle im SchuB 

SohuB aus Leinen- oder besseren 
Werggarnen bestehend 
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45. Formeln fiir die mecbaniscb-tecbnologiscbe und 
pbysikaliscbe Priifung von Gespinsten und 

Geweben. 
1. Metrische Nummer (Nm ): 

N=!!...· N= 9000 . 
m G ' m Legaler Titer' 

L = Fadenlange in Meter; G = Fadengewicht in Gramm. 

2. Garnnummer bei Dublierungen (N): 

N - NI . N2 zwei Nummern dubliert; 
-NI +N2 ' 

N . NI . N2 . N3 d . N d bI' t 
= N . N + N . N + N . N ' reI ummern u ler ; 

1 2 1 3 2 3 

N = Durchschnittsnummer; N I , N 2, N3 = zusammengegebene 
Einzelnummern. 

3. Garnnummer (N) und Materialfeuchtigkeit (W): 
100 

Nw=No'lOO+w; 

No = Feinheitsnummer fUr das vollstalldig getroclmete Material; 
N w = Feinheitsnummer fur das Garn mit W Prozent Wasser-

gehalt (bezogen auf die Trockensubstanz). 
N = N . (100 + WI). 

W WI (100 + w)' 

N w = Feinheitsllummer fUr dasGarn mit W Prozent Feuchtigkeit; 

N w(== " " " "wl " " 

4. Anderung cler Garnn ummer bei Gewichtsa bgallgen (z. B. 
Bleichverlust) : 

100 
N roh ' 100-p = N geb1.; 

p = Bleichverlust bzw. Gewichtsabgang in Prozent: 
5. Handelsgewicht (H) fUr 100 Teile lufttrockene Faser: 

H = 100 +r-wi ' (1 +1~0) =(100-W1)·(1 +1~0),; 
r = zulassiger Prozelltsatz Feuchtigkeit (Reprise); 

WI = Wassergehalt in Prozent, bezogen auf die lufttrockene 
Faser. 

6. Wassergehalt in Prozent: 
100 . WI 100 . W 

W = 100 _ WI; WI = 100 + W ; 
w = Wassergehalt, bezogen auf das absolut trockelle Material; 

WI =" " lufttrockelle " 
7. Feuchtigkeitsgehalt (w) eines Faserstoffes bei wechselll

der Luftfeuchtigkeit (cp) llach E. Muller. 
4,.--__ 

w = (a + b . cp) • two - t ; 
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w = Wassergehalt:in Prozent, bezogen auf das absolut trockene 
Material; 

cp = relative Lnftfeuchtigkeit in Prozent; 
t = Lufttemperatur in Grad Celsius; 

a, b = Materialkonstanten: 
fur Baumwolle ........ . 
"Fllichs ......... . 

Seide .......... . 
" Kammzug und gewaschene Wolle 
" ungewaschene Wolle 

8. ReiJ3lange (R) in Meter: 
fur f'..espinste: R = N m • P; 

a = 0,8067 
1,233 
2,188 
2,800 
0,0 

b = 0,02912 
0,03055 
0,01640 
0,02938 
0,07413 

N m = metrische Garnnummer; P = Fadenfestigkeit in Gramm; 

f oo G b t'f R p . 1000 ur eWe es rei en: = G. B ; 

P = Bruchbelastung in Gramm; G = Quadr.atmetergewicht in 
Gramm; B = Breite des Probestreifens in Millimeter. 

9. Spezifische Festigkeit (p) in Kilogramm fur den Quadrat
millimeter der Substanz: 

p=R·s; 
R = ReiBlange in Kilometer; s = wirkliches. spezifisches Ge

wicht in Gramm-Kubikzentimeter. 

10. Gutezahl (Pl) fur Seide und Kunstseide (= Festigkeit pro 1 Denier 
in Gramm): 

P R 
Pl =7ji=\); 

P = Fadenfestigkeit in Gramm; T = legaler Titer des Fadens 
in Deniers; 

R = ReiBlange in Kilometer. 

11. Dehnung (b) in Prozent: 
l' -l LI l 

b = -l- . 100 = -l- . 100; 

l = ursprungliche Fadenlange = Einspannlange in Millimeter; 
l' = Lij,nge des gedehnten Fadens in Millimeter; 

Lll = absoluter Betrag an Dehnung (= Langenanderung) in 
Millimeter. 

12. Bleibende Dehnung (bbd in Prozent: 

bbl. = bges. - bel. ; 
bges. = Gesamtdehnung in Prozent; bet = elastische, d. i. die 

bei Entlastung wieder zuruckgehende Dehnung in Prozent. 

13. Elastizitatsgrad (E): 
b 

E = ~ (Vollkommene Elastizitat: E = 1). 
bges. 

Herzog-Wagner. Faserstoff-Praktikum. 9 
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14. Zahigkeit oder Volligkeitswert ('Yj): 
Flache des Belastungs-Dehnungs-Diagramms Km 

'Yj = Bruchbelastung X Bruchdehnung = P; 
p= Bruchbelastung in Gramm; Km = mittlere Zugkraft in 

Gramm (durch Ausplanimetrieren des ZerreiBdiagramms 
zu bestimmen). 

15. Spezifische ZerreiBarbeit (= Arbeitsmodul) in Meterkilo
gramm fUr 1 Gramm der Substanz (Ao): 

1]' R· (j 
Ao = ----roo ; 

'Yj = Volligkeitsgrad, Volligkeitsziffer oder Zahigkeit; 
R = ReiBlange in Kilometer; () = Bruchdehnung in Prozent. 

16. GleichmaBigkeitsgrad (G) in Prozent: 

G - UM. 100' 
- M ' 

U M = arithmetisches Untermittel; M = arithmetisches Gesamt
mittel. 

17. UngleichmaBigkeitsgrad (U) in Prozent: 

U = M - UM .100 = 100· d - 100 _ G. 
M :Jl - , 

d = Differenz zwischen dem Gesamtmittel (M) und dem 
Untermittel (UM); G= GleichmaBigkeitsgrad in Prozent. 

18. Drahtkonstante oder Giiteverhaltnis (lX): 

TIl" eng!. TIl m 
lXengl. = VNe ; lXmetr. = V N m ; 

lXmetr. = 30,24 . lXengl. = 50,62 . lXengI. ; 
BaumwoIIe Flachs 

T = Anzahl der Garndrehungen pro Langeneinheit; 
Ne = englische Baumwoll- bzw. Leinennummer; 

N m = metrische Garnnummer. 

19. Garndrehung (T) fiir 1 Zoll engl. oder 1 Meter: 
T = t . (n,. - nv) Methode nach Marschik; 

n,. =Anzahl der Riickdrehungen je Langeneinheit bis zum Bruch; 
nv = Anzahl der Vorwartsdrehungen je Langeneinheit bis zum 

Bruch; 
T = gesuchte Anzahl der Fadendrehungen je Langeneinheit; 

TIl" en 1. = 25,4· k 
g n·ctgtp·d 

TIm = 1000· k Methode nach A. Herzog; 
I n.ctgtp.d 

cp = mittlerer Faserneigungswinkel gegen die Fadenlangsachse 
in Grad; 
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d = mittlerer Garndurchmesser in Millimeter; 
k = Korrektionsfaktor = 1,144; 

Tjl m = 39,37 . Tjl" engl. 

20. TorsionsverhiHtnis (7:) nach Marschik in Prozent: 
T 

7:= T+nv ·100; 

T = Anfangsdrehung (= Spinndrehung und evtl. Zwirn
drehung) je 100 mm; 

nv = Anzahl der zusatzlichen V orwartsdrehungen bis zum Bruch 
je 100mm. 

21. Scheinbares spezifisches Gewicht (0') in GrammjKubik
zentimeter 

f ·· G . t 4 1,27323 0,14147·T. 
ur esplns e: 0'= 1/',.N.d2 N.d2 = 1000.d2 ' 

N = metrische Nummer des Gespinstes; 
d = Durchmesser des Fadens in Millimeter; 
T = Fadentiter in Deniers. 

fiir Gewebe: O'=1O~.d; 
G = Quadratmetergewicht in Gramm; 
d = Gewebedicke in Millimeter. 

22. Luftgehalt (L), Porenvolumen, Porositatsgrad eines Ge
spinstes oder Gewebes in Vol-% (vgl. hierzu auch S. 120): 

100· (8 - 0') . L= , 
8 

S = wirkliches spezifisches Gewicht in GrammjKubikzenti
meter; 

0' = scheinbares spezifisches Gewicht in GrammjKubikzenti
meter. 

23. Materialvolligkeit (V) eines Gespinstes oder Gewebes in Vol.-%: 

V = 100· 0' = 100 - L; 
8 

L = Luftgehalt in Vol.-%. 

24. Volligkeitsgrad von Kunstseidenquerschnitten (V) in 
Prozent nach A. Herzog: 

V = 127,323 . F . 
B2 ' 

F = wirkliche Faserquerschnittsflache in Quadratmikromilli
meter; 

B = groBte Faserbreite in Mikromillimeter. 

25. Rektifizierter Hauptdurchmesser (b) von hohlen Fasern in 
Mikromillimeter (vgl. hierzu auch S. 124): 

15 = VO,101 • u2 + 1,2732' F ; 
9* 
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u = Umfang des Hohlraumes (Lumens) in :Mikromillimeter; 
F = Quersehnittsflaehe der Faserwand in Quadratmikromilli

meter. 
26. Garnbedarf (G) in Gramm bei gegebener Warenlange und Waren

breite: 

Gewicht der Kettfaden in Gramm: Gk= L//~ +Pk; 
mk 

Gewieht der SehuBfaden in Gramm: G" = L ',!s . B + Ps; 
l'ms 

Gesamtgewieht: G = Gk + G s in Gramm; 
L = Warenlange in Meter; fk und fs = Fadendiehte je Zenti
meter in Kett- und SchuBrichtung; B = Warenbreite 
in Zentimeter; Nmk und Nms= metro Nummer der Kett
und SchuBfaden; Pk und Ps = Prozente fur Einweb
verlust, Abfall und Hiilsenverlust (letzterer nur beim 
SehuB). 

27. Quadratmetergewieht (G) eines Stoffes in Gramm: 

G = U . (jklN k + fslN 8) + P % des Einwebens; 
U = Umreehnungsfaktor: 

= 100 fur aIle Garne (metr. Nummer); 
= 59,1 fUr Baumwollgarne (engl. Nummer); 
= 165,4 fUr Leinengarne (engl. Nummer); 
= 88,6 fUr Wollgarne (engl. Nummer); 

G = 1/90' (jk' Tk + f8' Ts) + P % des Einwebens; 
T k und T 8 = Iegaler Titer der Kett- und SehuBfaden in Deniers (fUr 

Seide und Kunstseide). 
28. Umreehnung der Fadendiehte bei Garnn ummer

and erung: 

f2 = fl~N2 bei gleiehem Warengewieht; 
1 

f2 = flv' VN2 bei gleiehem Fadensehl uB der Ware (d. h. bei 

f INl F d d' h gleieh diehter Warenoberflaehe); 
1 = a te a en Ie te; 

12 = neue Fadendiehte; 
N 1 = alte Garnnummer; 
N 2 = neue Garnnummer. 

46. Malle und Gewichte. 
1. LangenmaBe; 

1 Mikromillimeter (Il). • • • • • • • • 
1 Millimeter (mm) = 1000 Mikromillime-

ter (Il) • . • • • • • . • . • • 

1 Yard = 3 engl. FuB (a 30,48 em) 
1 Englisehe Linie ...... . 
1 Engliseher Zoll. .•. . . . . . 
1 Pariser oder franzosiseher Zoll . 
1 PreuBiseher Zoll . . . . . . . 

= 0,001 mm 

= 0,039 37 engl. Zoll 
= 0,4724 "Linien 
= 914,38 mm 
= 2,1166 
= 25,3998 " 
= 27,07 
= 26,15 

Logn 

8,5952-10 
9,6743-10 
2,9611 
0,3256 
1,4048 
1,4325 
1,3005 



MaBe und Gewichte. 

1 Sachsischer Zoll . . . . 
1 Bayerischer Zoll . . . . 
1 Badischer Zoll . . . . . 
1 Wiirttembergischer Zoll . 
1 Hannoverscher Zoll . 
1 Hamburger Zoll . . 
1 6sterreichischer Zoll 
1 Wiener Elle = 2,465 osterr. FuB 

(it 31,611 cm). . . . 
1 Berliner oder preuBische Elle 
1 Leipziger oder sachsiche Elle 
1 Bayerische Elle 
1 Bohmische Elle . . . . . . 
1 Brabanter Elle. . . . . . . 
1 Franzosische Elle (Aune) . . . . . 
1 Russischer Arschin = 16 Werschok. 

II. FlachenmaBe: 
1 Quadratmikromillimeter (q,u). 
1 Quadrat yard (Square yard) 
1 Quadratzoll (engl.) 

III. GewichtsmaBe: 

= 23,6 
= 24,32 
= 30,0 
= 28,65 
= 24,33 
= 23,9 
= 26,34 

= 779,2 
= 666,9 
= 565 
= 833 
= 600 
= 695 
= 1188,45 
= 711,2 

= 0,000001 
= 0,836 
= 6,4514 

mm 

" 

qmm 
qm 
qcm 

1 Mikrogramm (,ug) •.••••.•• = 0,000001 g 
1 Milligramm (mg) = 1000 Mikrogramm. = 0,001 
1 Gramm (g) = 1000 Milligramm 
1 Zollpfund (deutsches oder metrisches 

Pfund). . . . . . . . . . . . . . . . = 500 
1 Englisches Pfund (lb) = 16 Dnzen (oz.) 

g 

= 7000 grains (gr) . . . . . . . . . . = 453,59 g 
1 .Altes preuBisches, sachsisches, wiirttem-

bergisches, altes Berliner Handelspfund . 
1 Bayerisches Pfund . . . . . . . . . . 
1 Wiener = osterreich. Pfund = 32 Lot. . 
1 Altes Pariser = franzosisches Pfund . . 
1 Russisches Pfund = 96 Solotnik (it 96 Doli) 
1 Legales oder internationales Denier 
1 Altes Mailander Grain 
1 .Altes Turiner Grain. . 
1 Piemontesisches Grain. 
1 Lyoner Grain . . . 
1 Japanische Momme. 

IV. Sonstiges: 
n Log n 

n . 3,1416 0,4971 
2n . 6,283 0,7982 
4n .12,566 1,0992 

n:2. 1,571 0,1961 
n:3. 1,047 0,0200 
n:4. 0,7854 9,8951-10 
n:6. 0,5236 9,7190 

4n:3. 4,189 0,6221 
Vn- 1,772 0,2486 
Vn:4. 0,8862 9,9475-10 

3 

¥4n: 3. 1,612 0,2074 
3 

Vn:6. 0,8060 9,9063-10 
n2 • 9,870 0,9943 

= 467,7 
= 560 
= 560,06 
= 489,5 
= 409,5 
= 0,05 
= 0,0511 
= 0,05 " 
= 0,053356" 
= 0,053 115 " 
= 3,75 

Log lIn 
9,5029-10 
9,2018-10 
8,9008-10 
9,8039-10 
9,9800-10 
0,1049 
0,2810 
9,3779-10 
9,7514-10 
0,0525 

9,7926-10 

0,0937 
9,0057-10 
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Logn 
1,3729 
1,3860 
1,4771 
1,4571 
1,3861 
1,3784 
1,4206 

2,8917 
2,8241 
2,7521 
2,9207 
2,7782 
2,8420 
3,0750 
2,8520 

9,9222-10 
0,8096 

2,6990 

2,6567 

2,6700 
2,7482 
2,7482 
2,6898 
2,6123 
8,6990-10 
8,7084-10 
8,6990-10 
8,7272-10 
8,7252-10 
0,5740 
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47. Mantissen der Briggsschen Logarithmen (4 stellig). 

N. I 0 I 1 I 2 j 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 

10 0000 0043 I 0086 1 0128 0170 0212 0253 0294 0334 0374 
11 0414 0453 0492 0531 0569 0607 0645 0682 0719 0755 
12 0792 0828 0864 0899 0934 0969 1004 1038 1072 1106 
13 1139 1173 1206 1239 1271 1303 1335 1367 1399 1430 
14 1461 1492 1523 1553 1584 1614 1644 1673 1703 1732 

15 1761 1790 1818 1847 1875 1903 1931 1959 1987 2014 
16 2041 2068 2095 2122 2148 2175 2201 2227 2253 2279 
17 2304 2330 2355 2380 2405 2430 2455 2480 2504 2529 
18 2553 2577 2601 2625 2648 2672 2695 2718 2742 2765 
19 2788 2810 2833 2856 2878 2900 2923 2945 2967 2989 

20 3010 3032 3054 3075 3096 3118 3139 3160 3181 3201 
21 3222 3243 3263 3284 3304 3324 3345 3365 3385 3404 
22 3424 3444 3464 3483 3502 3522 3541 3560 3579 3598 
23 3617 3636 3655 3674 3692 3711 3729 3747 3766 3784 
24 3802 3820 3838 3856 3874 3892 3909 3927 3945 3962 

25 3979 3997 4014 4031 4048 4065 4082 4099 4116 4133 
26 4150 4166 4183 4200 4216 4232 4249 4265 4281 4298 
27 4314 4330 4346 4362 4378 4393 4409 4425 4440 4456 
28 4472 4487 4502 4518 4533 4548 4564 4579 4594 4609 
29 4624 4639 4654 4669 4683 4698 4713 4728 4742 4757 

30 4771 4786 4800 4814 4829 4843 4857 4871 4886 4900 
31 4914 4928 4942 4955 4969 4983 4997 5011 5024 5038 
32 5051 5065 5079 5092 5105 5119 5132 5145 5159 5172 
33 5185 5198 5211 5224 5237 5250 5263 5276 5289 5302 
34 5315 5328 5340 5353 5366 5378 5391 5403 5416 5428 

35 5441 5453 5465 5478 5490 5502 5514 5527 5539 5551 
36 5563 5575 5587 5599 5611 5623 5635 5647 5658 5670 
37 5682 5694 5705 5717 5729 5740 5752 5763 5775 5786 
38 5798 5809 5821 5832 5843 5855 5866 5877 5888 5899 
39 5911 5922 5933 5944 5955 5966 5977 5988 5999 6010 

40 6021 6031 6042 6053 6064 6075 6085 6096 6107 6117 
41 6128 6138 6149 6160 6170 6180 6191 6201 6212 6222 
42 6232 6243 6253 6263 6274 6284 6294 6304 6314 6325 
43 6335 6345 6355 6365 6375 6385 6395 6405 6415 6425 
44 6435 6444 6454 6464 6474 6484 6493 6503 9513 6522 

45 6532 6542 6551 6561 6571 6580 6590 6599 6609 6618 
46 6628 6637 6646 6656 6665 6675 6684 6693 6702 6712 
47 6721 6730 6739 6749 6758 6767 6776 6785 6794 6803 
48 6812 6821 6830 6839 6848 6857 6866 6875 6884 6893 
49 6902 6911 6920 6928 6937 6946 6955 6964 6972 6981 

50 6990 6998 7007 7016 7024 7033 7042 7050 7059 7067 
51 7076 7084 7093 710l 7110 7118 7126 7135 7143 7152 
52 7160 7168 7177 7185 7193 7202 7210 7218 7226 7235 
53 7243 7251 7259 7267 7275 7284 7292 7300 7308 7316 
54 7324 7332 7340 7348 7356 7364 7372 7380 7388 7396 
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Tabene 47 (Fortsetzung). 

N. I 0 I I 2 3 I 4 5 I 6 7 8 I 9 

55 7404 7412 7419 7427 7435 7443 7451 7459 7466 7474 
56 7482 7490 7497 7505 7513 7520 7528 7536 7543 7551 
57 7559 7566 7574 7582 7589 7597 7604 7612 7619 7627 
58 7634 7642 7649 7657 7664 7672 7679 7686 7694 7701 
59 7709 7716 7723 7731 7738 7745 7752 7760 7767 7774 

60 7782 7789 7796 7803 7810 7818 7825 7832 7839 7846 
61 7853 7860 7868 7875 7882 7889 7896 7903 7910 7917 
62 7924 7931 7938 7945 7952 7959 7966 7973 7980 7987 
63 7993 8000 8007 8014 8021 8028 8035 8041 8048 8055 
64 8062 8069 8075 8082 8089 8096 8102 8109 8lI6 8122 

65 8129 8136 8142 8149 8156 8162 8169 8176 8182 8189 
66 8195 8202 8209 8215 8222 8228 8235 8241 8248 8254 
67 8261 8267 8274 8280 8287 8293 8299 8306 8312 8319 
68 8325 8331 8338 8344 8351 8357 8363 8370 8376 8382 
69 8388 8395 8401 8407 8414 8420 8426 8432 8439 8445 

70 8451 8457 8463 8470 8476 8482 8488 8494 8500 8506 
71 8513 8519 8525 8531 8537 8543 8549 8555 8561 8567 
72 8573 8579 8585 8591 8597 8603 8609 8615 8621 8627 
73 8633 8639 8645 8651 8657 8663 8669 8675 8681 8686 
74 8692 8698 8704 8710 8716 8722 8727 8733 8739 8745 

75 8751 8756 8762 8768 8774 8779 8785 8791 8797 8802 
76 8808 8814 8820 8825 8831 8837 8842 8848 8854 8859 
77 8865 8871 8876 8882 8887 8893 8899 8904 8910 8915 
78 8921 8927 8932 8938 8943 8949 8954 8960 8965 8971 
79 8976 8982 8987 8993 8998 9004 9009 9015 9020 9025 

80 9031 9036 9042 9047 9053 9058 9063 9069 9074 9079 
81 9085 9090 9096 9101 9106 9lI2 9lI7 9122 9128 9133 
82 9138 9143 9149 9154 9159 9165 9170 9175 9180 9186 
83 9191 9196 9201 9206 9212 9217 9222 9227 9232 9238 
84 9243 9248 9253 9258 9263 9269 9274 9279 9284 9289 

85 9294 9299 9304 9309 9315 9320 9325 9330 9335 9340 
86 9345 9350 9355 9360 9365 9370 9375 9380 9385 9390 
87 9395 9400 9405 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 
88 9445 9450 9455 9460 9465 9469 9474 9479 9484 9489 
89 9494 9499 9504 9509 9513 9518 9523 9528 9533 9538 

90 9542 9547 9552 9557 9562 9566 9571 9576 9581 9586 
91 9590 9595 9600 9605 9609 9614 9619 9624 9628 9633 
92 9638 9643 9647 9652 9657 9661 9666 9671 9675 9680 
93 9685 9689 9694 9699 9703 9708 9713 9717 9722 9727 
94 9731 9736 9741 9745 9750 9754 9759 9763 9768 9773 

95 9777 9782 9786 9791 9795 9800 9805 9809 9814 9818 
96 9823 9827 9832 9836 9841 9845 9850 9854 9859 9863 
97 9868 9872 9877 9881 9886 9890 9894 9899 9903 9908 
98 9912 9917 9921 9926 9930 9934 9939 9943 9948 9952 
99 9956 9961 9965 9969 9974 9978 9983 9987 9991 9996 

Anm.: Der waagerechte Strich uber der 5 in der letzten oder vorletzten Stelle 
einer Mantisse (5) bedeutet, daB diese Stelle durch Fortlassung weiterer Stellen 
erst ihren Wert erhalten hat. 
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Verhaltnisteile. 

D. 1 2 3 4 5 6 7 I 8 I 9 

43 4,3 8,6 12,9 17,2 21,5 25,8 30,1 34,4 38,7 
42 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,4 33,6 37,8 
41 4,1 8,2 12,3 16,4 20,5 24,6 28,7 32,8 36,9 
40 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 

39 3,9 7,8 11,7 15,6 19,5 23,4 27,3 31,2 35,1 
38 3,8 7,6 11,4 15,2 19,0 22,8 26,6 30,4 34,2 
37 3,7 7,4 11,1 14,8 18,5 22,2 25,9 29,6 33,3 
36 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2 28,8 32,4 
35 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 

- I--------I------ ------
34 3,4 6,8 10,2 13,6 17,0 20,4 23,8 27,2 30,6 
33 3,3 6,6 9,9 13,2 16,5 19,8 23,1 26,4 29,7 
32 3,2 6,4 9,6 12,8 16,0 19,2 22,4 25,6 28,8 
31 3,1 6,2 9,3 12,4 15,5 18,6 21,7 24,8 27,9 
30 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 I 27,0 

29 2,9 5,8 8,7 11,6 14,5 17,4 20,3 23,2 26,1 
28 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 19,6 22,4 25,2 
27 2,7 5,4 8,1 10,8 13,5 16,2 18,9 21,6 24,3 
26 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 15,6 18,2 20,8 23,4 
25 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 

- I----- --
24 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 
23 2,3 4,6 6,9 9,2 11,5 13,8 16,1 18,4 20,7 
22 2,2 4,4 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 19,8 
21 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 
20 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 

19 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4 13,3 15,2 17,1 
18 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 
17 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 
16 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 
15 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 

- I----------------I-----
14 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 8,4 9,8 11,2 12,6 
13 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4. 11,7 
12 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 
11 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 
10 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

9 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 
8 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 
7 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 
6 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 
5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 
4 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 

D. I 2 3 4 5 6 7 8 9 



Literaturiibersicht. 

Formeln. 
1. log (ab) = log a + log b. 

2. log ( ~ ) = log a -log b. 

3. log (an) = n . log a. 
n 1 

4. log Va = - . log a. 
n 
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Anm .. : Sehr leicht, schnell und bequem lassen sich aile textiltechnischen Be
rechnungen (Garn- und Gewebekalkulationen, Nummer-, Stiickgewichts-, Ge
schirr-, Riet-, Wechselraderberechnungen usw.) mittels des Lohrs schen Textil
stabes (Spezial-Rechenschieber fiir die Textil-Industrie) ausfiihren. Den genann
ten Rechenstab liefert die Fa. Gustav Lohr, Lemgo/Lippe. 

48. Literaturiibersicht. 
(Wichtigste selbstandige Schriften, betreffend die technologische Priifung der 

Textilien). 

A. Mikroskopische Priifung: 
Hager-To bIer: Das Mikroskop und seine Anwendung. Berlin 1925. 13. Auf I. 
Hanausek, F. T.: Lehrbuch der technischen Mikroskopie. Stuttgart 1901. 
Heermann-Herzog: Mikroskopische und mechanisch-technische Textilunter-

suchungen .. Berlin 1931. 3. Auf I. 
Herzog, A.: Mikrophotographischer Atlas der technisch wichtigen Faserstoffe. 

Miinchen 1908. 
- Die Unterscheidung von Baumwolle und Leinen. Sorau 1908. 2. Auf I. 
- Was muE der Flachskaufer vom Flachsstengel wissen? Sorau 1918. 
- Die mikroskopische Untersuchung der Seide und der Kunstseide. Berlin 1924. 
- Die Unterscheidung der Flachs- und Hanffaser. Berlin 1926. 
Hohnel, F. v.: Die Mikroskopie der technisch verwendeten Faserstoffe. Wien-

Leipzig 1905. 2. Auf I. 
Massot, W.: Die Mikroskopie der Textilmaterialien, Sammlung Goschen Nr. 673. 
Matthews-Anderau, J. M.: Die Textilfasern. Berlin 1928. 
To bIer, G. u. F.: Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung von Pflanzen

fasern. Berlin 1912. 
Wiesner, J. v.: Technische Mikroskopie. Wien 1867. 
- Die Rohstoffe des Pflanzenreichs, Abschnitt "Fasern und Baste". (1. Bd.) 

Leipzig 1927. 4. Auf I. 

B. Mechanisch-physikalische Priifung: 

Allgemeines: 
Briiggemann, H.: Die notigen Eigenschaften der Gespinste. Stuttgart 1897. 
Heermann-Herzog: Mikroskopische und mechanisch-technische Textilunter

suchungen. Berlin 1931. 3. Auf!. 
Marschik, S.: PhysikaI. techno Untersuchungen von Gespinsten und Geweben. 

Wien 1904. 
Garn- und Gewebeberechnungen: 

Moller, E.: Praktische Garn- und Fabrikationsberechnungen. Leipzig 1926. 
Schams, J.: Kalkulation der Webwaren. 1907. 4. Auf I. 
Wenzel, R.: Praktisches Handbuch fUr die Garnberechnung der verschiedenen 

Webwaren. 
Wickardt, A.: Das Fachrechnen fUr die Webwaren-Fabrikation. Leipzig 1930. 

2. Aun. 
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Stapelmessung: 
Colditz, W.: Die mittlere Faserlange und Faserlage in Fasergebilden, Diss. 

Dresden 1920. 
GieB, H.: Der EinfluB des Spinnverfahrens auf die mittlere Lange von Kamm

garnen, Diss. Berlin 1907. 
Matthes, M.: Vergleich samtlicher Verfahren fiir die Wollstapelmessung auf 

Grund wissensohaftlicher Methoden, Diss. Leipzig 1930. 

Bindungslehre: 
Donat, F.: GroBes Bindungslexikon. 1904. 
Grabner, E.: Die Weberei. 1925. 4. Aufl. 
Liidicke, A.: Die Weberei (Bindungslehre von J. Gorke), II. Bd. 2. Teil der 

Technologie der Textilfasern von R. O. Herzog. Berlin 1927. 

C. Chemische Priifung: 
Behrens, H.: Anleitung zur mikrochemischen Analyse. 2. Heft: Die wichtig

sten Faserstoffe. Hamburg-Leipzig 1908. 2. Aufl. 
Heermann, P.: Farberei- und textilchemische Untersuchungen. Berlin 1928. 
Lunge-Berl.: Chemisch-technische Untersuchungsmethoden. Berlin 1928. 4 Bd. 

6. Aufl. Neuauflage in Vorbereitung. 
Massot, W.: Die chemische Untersuchung der Textilmaterialien. Sammlung 

G6schen, Nr.748. 



C. Graphische Darstellnngen lind Rechentafeln. 

Kurze Anleitung fiir die Verwendung von 
graphischen Rechentafeln (Nomogrammen) in der 

textilen Untersuchungspraxis. 
In den letzten Jahren haben in fast allen Zweigen der Industrie 

die graphischen Rechenverfahren, "rechnende Zeichnungen" genannt, 
immer mehr und mehr Anwendung gefunden, da diese nicht nur die oft 
recht umstandliche und daher zeitraubende Arbeit des Rechnens er
leichtern oder dem Rechnenden ganz abnehmen, sondern auch das 
lastige Nachschlagen der jeweils anzuwendenden Formeln, der einzu
setzenden Konstanten usw. vollkommen ersparen. Auch bei der zahlen
miWigen Auswertung textiltechnologischer Priifungen miissen haufig 
miihsame Berechnungen angestellt werden, die ohne besondere Hilfs
mittel, wie Logarithmentafeln, Rechenschieber usw., nur unter ver
hiiJtnismiiBig groBem Zeitaufwand ausgefiihrt werden konnen. Dem in 
dieser Hinsicht bestehenden Ubelstand solI durch nachfolgende gra
phische Textilrechentafeln a bgeholfen werden, deren Ablese- bzw. 
Rechengenauigkeit allen in der Praxis gestellten Anforderungen voll
auf geniigt, wie man sich leicht iiberzeugen kann. 

Ohne an dieser Stelle auf die Anfertigung derartiger graphischer 
Tafeln einzugehen, die bei einiger Ubung nach den bekannten Grund
satzen der Nomographie ohne Schwierigkeiten selbst hergestellt und in 
allen Einzelheiten dem jeweils vorliegenden Bediirfnis angepaBt werden 
konnen, sei lediglich erwahnt, daB sogenannte "Doppelleiter" die 
Abhangigkeit von zwei veranderlichen GroBen (x und y), "Flucht
linientafeln" dagegen die Verkniipfung von drei variablen Werten 
(x, y und z) darstellen. Bei der Doppelleiter erfordert demnach das Auf
suchen eines Resultates lediglich einen Blick, da neben dem bekannten 
Wert x die gesuchte GroBe y sofort zu finden ist und umgekehrt. Bei 
den Fluchtlinientafeln braucht man nur die zwei gegebenen Werte (z. B. 
x und y) auf den entsprechenden Skalentragern miteinander zu ver
binden und kann dann an dem Schnittpunkt der "Rechnungslinie" 
mit der dritten Skala den gesuchten Wert (z. B. z) sofort ablesen. Anstatt 
jedoch bei der Losung der verschiedenen Auf~aben jeweils die ent
sprechende Rechnungslinie wirklich einzuzeichnen, empfiehlt es sich, 
die beiden bekannten, d. h. gegebenen Wert'il mit der Seite eines Lineals 
u. dgl. zu verbinden oder eine auf Glas eingeritzte und mit Graphit 
geschwarzte "Rechnungslinie" zu verwenden. 



140 Graphische Darstellungen und Rechentafeln. 

Weitere recht wertvolle AnwendungsmagIichkeiten der FluchtIinien
tafeln bestehen darin, daB man leicht und schnell zu einer bekannten 
GraBe x die verschiedenen Wertepaare y und z finden und so gewisser
maBen eine Tabelle der beiden fehlenden GraBen bilden kann. FUr 
diese Zwecke legt man durch den gegebenen Wert einen Weiser und 
liest dann beim Schwenken dreses Weisers um den fixierten Punkt alle 
beIiebigen Zusammenstellungen der unbekannten GraBen, die den be
kannten Wert ergeben, abo Bei kompIizierten Formeln sind derartige 
Rechnungen auf anderem Wege kaum einfacher zu bewerkstelligen. 

"Ober den Anwendungsbereich der hier entworfenen Rechentafeln 
gibt nachstehende "Obersichtstabelle AufschluB, in der neben den je
weils ge-suchten Werten diegegebenen GraBen sowie deren formel
mitBige mathematische Verknupfung enthalten sind. 
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Berichtigungen und Erganzungen. 
Seite 8, Zeile 2 von unten: erganze "G roB e". 
Seite 93, TabeIle 13: erganze zur Kopfspalte "Lichtstarke" als FuBnote 3: 

- ... licht s c h wac h e Struktur, + ... licht s tar k e Struktur. 
Seite 105/106: verbessere statt Tafel 1 "Tafel a" und statt Tafel 2 "Tafel b". 
Seite 114, Tabelle 31 ist wie folgt zu berichtigen: 

"Entgegen der fUr aIle anderen Faserstoffe allein giiltigen Normal
feuchtigkeit von 65% ist fiir Kunstseiden vom ReichsausschuB fUr 
Lieferungsbedingungen (RAL) eine normale Feuchtigkeit von nur 60% 
festgelegt worden, weil die mit 11% festgesetzte Reprise fiir Kunst
seide als zu gering erkannt worden ist und man durch Herabsetzen 
der Normalfeuchtigkeit diesen Fehler kompensieren woIlte. Die Kon
ventionsmethode zur Priifung von Kunstseide (RAL Nr. 380 B 2) ist 
jedoch noch nicht endgiiltig festgelegt und anerkannt." 

Zur Umrechnung auf eine Normalfeuchtigkeit von 60% gelten folgende 
Faktoren fiir die ReiBIangenbestimmung von Kunstseiden bei ver
schiedener Luftfeuchtigkeit: 

Relative Luft- ReiBfestigkeitsumrechnungs-
feuchtigkeit im faktor k fiir 
Versuchsraum Nitrat-I Kupfer- und I Azetat-
qJ in Prozent seide Viskoseseide seide 

40 0,79 0,85 0,91 
45 0,83 0,87 0,93 
50 0,88 0,91 0,95 
55 0,93 0,95 0,98 
60 (normal) 1,00 1,00 1,00 
65 1,07 1,05 1,03 
70 1,14 1,10 1,06 
75 1,24 1,16 1,10 
80 1,35 1,24 1,15 

Herzog-Wagner, Faserstoff-Praktikum 10 



Verlag von Julius Springer 1 Berlin 

Mikroskopische und mechanisch-technische Textilunter
suchungen. Von Professor Dr. Paul Heermann, frillier Abteilungsvor
steher der Textilabteilung am Staatlichen Materialpriifungsamt Berlin
Dahlem, und Dr. Alois Herzog, ord. Professor fiir Textil- und Papier
Technologie an der Technischen Hochschule in Dresden. Dritte, voll
standig neubearbeitete und erweiterte Auflage des Buches "Mechanisch- und 
physikalisch-technische Textiluntersuchungen" von Dr. Paul Heermann. 
Mit 314 Textabbildungen. VIII, 451 Seiten. 1931. Gebunden RM 32.-

Es war ein iiberaus gliicklicher Gedanke, daB sich zwei solche erfahrene 
Fachleute - der eine ein bewahrter Textilfachmann, der andere ein weit be
kannter Mikroskopiker - zusammengefunden haben, um das vorliegende Werk 
in 3. Auflage vollstandig neu zu bearbeiten. Nur so ist es zu verstehen, daB 
hier ein Werk geschaffen wurde, das in l:!ezug auf die V ollkommenheit der 
Abbildungen, wie auch hinsichtlich der Ubersichtlichkeit und Klarheit des 
begleitenden Textes den strengsten Anforderungen von Wissenschaft und 
Praxis entspricht. Aus der Fiille des Inhaltes seien folgende Kapitel heraus
gegriffen: Laboratoriumseinrichtung und Verfahren der miskroskopischen 
Analyse; Spezielle Mikroskopie der Faserstoffe; Luftfeuchtigkeit; Konditio
nierung; Garnnumerierung; Feinheitsmessungen; Titer; Festigkeit und Deh
nung; Webtechnische Priifungen; ferner die neuerdings wichtige Lunometrie 
usf.. . . "Chemiker-Zeitung". 

Die mikroskopische U ntersuchung der Seide mit besonderer 
Beriicksichtigung der Erzeugnisse der Kunstseidenindustrie. Von Professor 
Dr. Alois Herzog, Dresden. Mit 102 Abbildungen im Text und auf vier 
farbigen TafeIn. VII, 197 Seiten. 1924. Gebunden RM 15.-

Die Textilfasern. Ihre physikalischen, chemischen und mikroskopischen 
Eigenschaften. Von J. Merritt Matthews, Philadelphia. Nach der vierten 
amerikanischen Auflage ins Deutsche iibertragen von Dr. Walter Anderau, 
Ingenieur-Chemiker, Basel. Mit einer Einfiihrung von Professor Dr. H. E. 
Fierz-David. Mit 387 Textabbildungen. XII, 847 Seiten. 1928. 

Gebunden RM 56.-

Der Flachs als Faser- und Olpflanze. Unter Mitarbeit von Prof. 
Dr. G. Bredemann, Direktor des Instituts fiir angew. Botanik an der Universitat 
Hamburg, Prof. Dr. K. Opitz, Direktor des Instituts fiir Acker- und Pflanzen
bau an der Landwirtsch. Hochschule Berlin, Prof. J. J. Rjaboff, Flachsversuchs
station der Landw. Akademie Timirjaseff in Moskau, Dr. E. Schilling, Ab
teilungs-Vorsteher am Forschungsinstitut fiir Bastfasern in Sorau N.-L., 
herausgegeben von Professor Dr. Fr. Tobler, Direktor des Botanischen Instituts 
der Techn. Hochschule und des Staat!. Botanischen Gartens Dresden. Mit 
71 Abbildungen im Text. VI, 273 Seiten. 1928. Gebunden RM 19.50 

Die Unterscheidung der Flachs- und Hanffaser. Von Prof. 
Dr. Alois Herzog, Dresden. Mit 106 Abbildungen im Text und auf 1 farbigen 
Tafel. VII, 109 Seiten. 1926. RM 12.-; gebunden RM 13.20 

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

Die Herstellung und Verarbeitung der Viskose unter 
besonderer Beriicksichtigung der Kunstseidenfabrikation. 

Von Ing.-Chemiker Johann Eggert. Zweite, verbesserte und vermehrte 
Auflage. Mit 147 Textabbildungen. VII, 244 Seiten. 1931. Gebunden RM 26.-



Ve rIa g von J li Ii u sSp ti ng e riB e r Ii n 

Enzyklopadie der textilchemischen Technologie. Bearbeitet 
in Gemeinschaft mit zahlreichen Fachleuten und herausgegeben von Professor 
Dr. Paul Heermann, fruher Abteilungsvorsteher der Textilabt\3ilung am Staat
lichen Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem. Mit 372 Textabbildungen. X, 
970 Seiten. 1930. Gebunden RM 78.-

Technologie der Textilveredelung. Von Professor Dr. Paul Heer· 
mann, friiher Abteilungsvorsteher der Textilabteilung am Staatlichen Material· 
priifungsamt in Berlin·Dahlem. Zweite, erweiterte Auflage. Mit 204 Text· 
abbildungen und einer Farbentafel. XII, 656 Seiten. 1926. Gebunden RM 33.-

Betriebseinrichtungen der Textilveredelung. Von Professor Dr. 
Paul Heermann, Berlin·Dahlem, und Ingenieur Gustav Durst, Fabrikdirektor, 
Konstanz a. B. Zweite Auflage von "Anlage, Ausbau und Ein· 
richtungen von Farberei., Bleicherei- und Appretur-Betrieben" 
von Professor Dr. Paul Heermann. Mit 91 Textabbildungen. VI, 164 Seiten. 
1922. Gebunden RM 7.50 

Farberei- und textilchemische Untersuchungen. Anleitung zur 
chemischen und koloristischen Untersuchung und Bewertung der Rohstoffe, 
Hilfsmittel und Erzeugnisse der Textilveredelungsindustrie. Von Professor 
Dr. Paul Heermann, fruher Abteilungsvorsteher der Textilabteilung am Staat
lichen Materialprufungsamt in Berlin·Dahlem. Funfte, erganzte und er
weiterte Auflage d\3r "Farbereichemischen Untersuchungen" und der "Kolo
ristischen und textilchemischen Untersuchungen". Mit 14!fextabbildungen. 
VIII, 435 Seiten. 1929. Gebunden RM 25.50 

Praktischer Leitfaden zum Farben von Textilfasern in 
Laboratorien fur Studenten der Hochschulen undfur SchUler an 
H6heren Textilfachschulen. Von Dr.-Ing. Ed. Ziihlke, Farberei-Labora
torium der Farberei- und Appreturschule Krefeld. Mit 2 Textabbildungen. 
VII, 234 Seiten. 1930. RM 9.50 

Die kiinstliche Seide, ihre Herstellung und Verwendung. Mit 
besonderer Berucksichtigung der Patent-Literatur bearbeitet von Dr. 
K. Siivern, Geh. Regierungsrat. Funfte, stark vermehrte Auflage. Unter 
Mitarbeit von Dr. H. Frederking. Mit 634 Textfiguren. XIX, ll08 Seiten. 
1926. Gebunden RM 76.
Erster Erganzungsband. (1926 bis einschlie13lich 1928.) Mit 578 Textfiguren. 
XVI, 642 Seiten. 1931. Gebunden RM 74.50 

Die Kunstseide und andere seidengliinzende F~sern. Von 
Dr. techno Franz Reintbaler, a. O. Professor an der Hochschule fiir Welthandel, 
Wien. Mit 102 Abbildungen im Text. V, 165 Seiten. 1926. Gebunden RM 14.40 
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Herzog· Wagner, Faserstofl·Praktlkum. Verlag von Julius Springer In Berlin. 



Tafel II. 

Garnnummer-Umrechnungstafel. 

Um aus dor Nummer eines Systems die entsprechende eines anderen zu finden, 
verbinde den Mittelpunkt der Tafel mit der gegebenen d. h. bekannten Nummer und 
lies auf der betreffenden Skala die gesuchte Nummer im gewiinschten System ab. 

Beispiel: Nm = 50 entspricht: 

N eBw = 29,6, NeFl = 82,6, NeK = 44,3, NIBw =25,0, 1den = 180. 

Herzog-Wagner. Faserstoff-Praktikum. Verlag von Julius Springer in Berlin. 



Tafel III. 

Denienlschitzplatte fiiI' Kunstseidenquersehnitte. 

r-~---+--~--~--+---r--j----+---- ------+---~----+-~ 

t----J----+---+---+--+---- --+----t---t-----'---- -----I-----j----

---1---+---+---1----- f--- - f----

t----f---+--+- r---t--t----j----t----t--- 1----+---------

--.--·---r--t--I--- -- ------ ---- --- ----1--

Die Schii.tzplatte ist verwendbar fiir Querschnittszeichnungen in 
1500 facher linearer VergroBerung. :Bei Viskose-, Nitrat- und Kupfer
seide entspricht jedes vom Schnitt gedeckte Quadrat einer Feinheit 
von 1/, Denier; fiir Azctatseide ist der naeh dieser :Berechnung ge-

fundene Wert noch mit 0,875 zu multiplizieren. 

Herzog-Wagner, Faserstoff-Praktlkum. Verlag von Juilus Springer in Beriln. 



Tafel IV. 

A. Planimeterharfe zur Bestimmung des legaJen Titers von Kunstseide· 
Einzelfasern. 

(Nach Prof. Dr. Alois Herzog, Dresden.) 

Verwendbar bei ] 500 facher linearer Verg~Bernng der Qnerschnittszeichnung. 
L . •• am Mel3l'iidchen (Teilung 1: 100000) abgelesene Gesamtlii.nge 

der vom Schnitt gedeckten Linien in mm, 
Tden = 0,02 • L (fiir Viskose-, Nitrat- und Kupfel'seicle), 
Tden = 0,0175. L (fill Azetatseide). 

, " 
I' I I I I 
,I I I , ' 

I I, I ' :: ::: l: ,I I I , I 
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I j • 1 , I I 

I "I I ! ~......t._,< __ ~"...l~ ---<-,~--L-__ " __ ,_~,6"......,._~ __ 

B. Ma8stab zor Me!lsong der wlrkllchen Brelte In f.& der 
in lOOOfaeher VergroBerong gezeiehneten Faser-Querschnitte. 

o 10 20 30 4<'l 50 60 70 IL 

L ! I " I I "I " I " II I " ! ! I d ! ! ! " ! 1ft! I I I " I II d ! I I d I I II " II " II II I ! ! I " I I Iii 

Herzog-Wagner, Fagerstoff-Praktikum. Verlag von Julius Springer in Berlin_ 
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Herzog-Wagner, Faserstoff-Praktlkum. 

Tafel V. 

Leiter zur unmittelbaren Be
stimmung der wirklichen Quer
schnittsnache Fund des legalen 
Titers T den von Kunstseide. 

Verwendbar bei 1500facher line
arer VergroBerung der gezeichneten 
Querschnittsflache (Q in qmm.). 

Beispiele: 
a) fiir Viskose-. Nitrat- und 

Kupferseide: 
Q = 450 qmm.: F = 200 qp, 7:un = 2,54 Deniers 

b) ffir Azetatseide ist der nach 
a) gefundene Titer noch Init 
0,875 zu Inultiplizieren: 
Taen = 2,54 X 0,875 

= 2,22 Deniers. 

Verlag von J'ullus Springer In Berlin. 



Tafel VI. 

Planimeterharfe zur Bestimmung der wirkliehen QuerschnittsfHiche 
F von Faserquerschnitten. 

(Nach Prof. Dr. Alois Herzog, Dresden.) 
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I 

, , , , , , , I , , , , , , , I , I , , , , , 
I I , , , , , , , , , , , , I I , , , , , , I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I , , , , I , , , 

I , , , , , , , , , , , , , , 
I 

, , , , , , , , , , 
I , , , , , , , , , , , , , I , , , , , , , I 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I , , , , , 
I 

, , , , , , , , , , , , I , , , , , 
I 

, , , , , , , , , 
I , , , , , 

I , , , , , , , , , , , , I I , , , , , , , , I , , , , , , , , I 
, , , , , 

I , , I 
, , , I , , 

I , , , , , , I , 
I , , I , I , , , , , 

I 
, , , , , , I , , , , , I , , , , , 

I , 
I , , , 

I I , , , , , , , , , , I 
, , , , , I I I , I , I , , , , , , , , 

I 
, , 

I , , , 
I 

, I I , , , , , , , 
I , , , , I , , , , , , , , , , I 

, , , , , , , : , , , , , , , , , 
, , 

I , , , : , , , 
I I , , I 

, 
I I , , , , , , , 

Verwendbar fiir a. 11 e Fa.serarten, deren Querschnitte in 1 500facher linearer 
VergroBerung gezeichnet sind. 

L. . am MeBradchen (TeiIung 1: 100000) abgelesene Gesamtlange 
der vom Schnitt gedeckten Linien in mm. 

F. . wahre Flache des Faserquerschnittes in qp. *. 
F in q p. = L in mm. 

* 1 q P. = 0,000001 qmm. 

Herzog-Wagner, Faserstoff·Praktikllm. Verlag von Julius Springer in Berlin. 
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Tafel VIII. 
Nomogramm zur Bestimmung des rektifizierten Hauptdurchmessers 8 (AuSen

durchmesser) von lufthaltigen bzw. hohlen Fasem. 
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I?ektlft'zierfer Ifoup/
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Wirkliohe Quersohnittsfiache der Faserwand . • • . • F = 450 q,u 
Umfang des Faserlumens ............• u = 40 P. 
Rektifizierter Hauptdurohmesser der Faser. • • • • • lJ = 27,1 p. 
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700 

000 

100 

o 

Der rektifizierte inn ere Faserdurchmesser hohler Fasern ist bei u = 0 abzulesen. Bei 
vollwanc;ligen Fasern ergibt sioh fur u = 0 der Durohmesser der dem Faserquersohnitt 
inhaltsgleiohen Kreisfiaohe. 
Beispiel: 

F = 450 q,u und u = 0: lJ)= 24,0 p. 

Herzog·Wagner, Faserstoff.Praktlkum. Verlag von Julius Springer In Berlin. 
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Tafel IX. 

Leiter zur unmittelbaren Bestimmung 
des rektifizierten Faserinnendnrch

messers 51 und der rektifizierten 
Lumenflaehe f. 

Beispiel: 
Um.fan'5 des Lum.ens auf der 

Schnittzeichnung . . • • • 'It =25 p. 
Rektifizierter innerer Faser

durchInesser • • • . . • • «51 = 8 f' 
Rektifizierte Innenflache • f = 50 q It 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 
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Tafel XIII. 

Leiter znr unmittelbaren Umwandlung 
der Garndrehungen und der Fadenzahl von 
1 Zoll engl. auf 10 Zentimeter und umgekehrt. 
Beispiel: 

Ga.rndrehungen ffir 1 Zall eng!. • 
Garndrehungen fur 10 em. . . 

T 1"e. = 15 
Tl.O em =59 

Herzog-Wagner. Faserstoff-Praktlkum. Verl"g von Julfus Springer in Berlin. 



Tafel XIV. 

Nomogramm zur Bestimmung der Gamdrehung naeh der A.. Herzogschen 
mikroskopisch-graphischen Methode. 

'" 

10 

71 

12 
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19 

{j 19 
!i:izo 
~ 21 

)0 ZZ 
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~ 2'1 
~;;:, 
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~ Z8 
~ 29 

t.J:::. 30 

Tll"e. TI7m 

S--"--200 

300 

10--1---'IfJO 

SOO 

15 --1---5fJO 

700 
20 -""'--- 800 

900 ____ --.-.---. 
____ ._.-.-.-.-.-.-.-;;:,--~--'-"'--=1fJOtr---

30--\.--

'f{} _1--_ '500 

5fJ --L-_ 2000 

Beispiel: 

Faserneigungswinkel gegen die Fadenlangsachse q; = 18 0 

Mittlerer Garndurchmesser. . . . . . . . d = 0,12 mm 
Anzah! der Garndrehungen fur 1 Zoll engl. • T1"e. = 25 
Anzah! der Garndrehungen fUr 1 m . .. . TIm = 985 

0,;;:' 

o,ZfJ 
0,19 
0,18 
0, 17 

0,75 

0,15 

0,7'1 ~ 
0.13 .'1;:;, 
'~ 

0,12 !,.. 

~ 
0.17 ~ , ~ 

~ 
0,10 ~ 

~ 
o,Og~ 

0,08 

0,07 

0,05 

Herzog-Wagner. Faserstoff. Praktlkum. Verlag von Julius Springer in Berlin. 



Tafel XV. 

Nomogramm zor Bestimmong der Drahtkonstante /Xm ond /X6 Tllm T/1°e. 
filr Baumwollgarne. 

Z£lO S 

Beispiel: 

Nm Ne Metrische Gllrnnummer . . . . . . . . Nm=61 

JS£I 
Garndrehungen ftir 1 m. . . . . . . . TIm = 710 6' 

Z£I£I Drehungskonstante, metrisch am =91 2SD 
30£1 

15£1 
entsprechend: 7 2S0 Englische Garnnummer . Ne =36 

Gllrndrehungen ffir 1 Hengl. . TI"e. = 18 3£1£1 
ZOD Drehungskonstante, englisch a. = 3,0 8 

7£1£1 3S£I 9 
1S£I SO 

80 
1£1 90£1 
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Tafel XVII. 

Nomogramm zur Bestimmung der ReiJllange R, der spezifischen Garnfestigkeit p und der Festigkeit P1 
pro 1 Denier ("Giitezahl" fiir Seide und Kunstseide). 
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omogramm zur Bestilll1llung der GIeichmiiBigkeit G von Gespinsten. Tafel XVIII. 
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A. Ubungsaufgaben. 
Ubung 1. 

Aufgabe: Eichung eines Okularmikrometers. Der Teil
wert des MaBstabes solI 
a) genau 10 p" 

b) genau 1,5,u betragen. 

Erfordernisse: Mikroskopstativ, Okular mit Mikrometerteilung 
(zweckmiiBig die Stufenteilung nach Met z), Achromatobjektive 8 (A) und 
60 (E) von ZeiB, Objektmikrometer. 

Ausfiihrung: a) Die Teilung eines Objektmikrometers wird mit einem 
Achromatobjektiv 8 (A) und einem Mikrometerokular eingestellt. 
Durch Ein- oder Ausziehen des Tubus wird sodaillbodie im Mikro
meteroku~ar befindliche Teilung so eingestellt, daB 100 Teilstriche mit 
genau l06~Teilstrichen = 1 mm = 1000 p, des Objektmikrometers zu
sammenf~llen. Einem Intervall des Okularmikrometers entsprechen 
demgemiiB 1000 : 100 = 10 p,. In einem bestimmten FaIle muBte der 
'I'nbus bei Benutzung_ eines Achromaten 8 (A) auf 168 mm &usg~Qgen 

Berichtigungen. 
Seite 56, Zeile 12 von unten soll das Wort a b sol ute n wegfallen. 
Seite 108, 109 und no, Tabelle 28, Kopf der 4. Vertikalspalte, soll es 

heiBen: Sub s tan z f est i g k e i t pin kg/qmm (statt: Absolute Substanz· 
festigkeit 1) in kg/qmm). 

Seite 126, Mitte, ist in der Spalte "Metergewicht der Faser in Milligramm" 
bei F2 die Ziffer 2 als FuBnoten-Index und nicht als Exponent zu lesen. 

Tafel XVII, soll die Bezeichnung des rechten Doppelskalentragers lauten: 
Absolute Fadenfestigkeit (Bruchbelastung) Pin g (statt: 
Fadenfestigkeit [BruchbelastungJ P in g) und S p e z if i s c h eGa r n f est i g . 
k e i t pin kg/qmm (statt: Absolute Garnfestigkeit p in kg/qmm). 

Herzog-Wagner, Faserstoff·Praktiknm. 




