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Die gtinstige Aufnahme, welche das unter dem Titel: "The 

Printing of Cotton Fabrics" erschienene Original vorliegenden 

Werkes, sowie die bereits veroffentlichte franzosische U ebersetzung 

desselben gefunden, haben den Verfasser veraniasst, auch eine 

deutsche Ausgabe erscheinen zu lassen. 

Die U ebersetzung wurde von Herrn B. Pic k, einem ehemaligen 

Studirenden und Assistenten del' Chemieschule in Mulhausen i. E., 
bewirkt, dem ich fur die auf die Ausfuhrung der Arbeit verwendete 

grosse Muhe und Aufmerksamkeit meine Allerkennung ausspreche. 

Den Herren Dr. Mar t ius und Dr. Otto N. ",r itt danke ich auch 

an dieser Stelle fur die Forderung, welche sie del' deutschen Aus

gabe zu Theil werden liessen, ebenso denjenigen Herren und Firmen, 

welche mich durch AuskHnfte, Lieferung von Zeugmustern, Zeich

nungen oder Figuren unterstutzt haben. 

Das Werk giebt einen Ueberblick uber den heutigell Stand 

del' Industrie des Zeugdruckes und enthalt die neuesten Vorschriften 
und Verfahren zur Behandlung del' bis in die jlingste Zeit ent

deckten und in Aufnahme gekommenen Farbstoffe, sowie Angaben 

libel' Maschinen und A pparate, welche in den besteingerichteten 

modernen Druck - Etablissements zu finden sind. Ein kurzer Ab

schnitt ist dem Bleichen und Bedrucken wollener Gewebe gewidmet. 

Die Verlagshandlung hat durch eine besonders gute und sorg

faltige Ausstattung es erreicht, dass die deutsche Ausgabe sich 

del' englischen und franzosischen mindestens eben burtig anschliesst. 

Berlin, im Januar 1890. 

Antonio Sansone. 
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1. Einleitung. 

Die Geschicbte des Zeugdruckes. 

Das Studium der Farbereigewerbe ist nicht nur fUr die in
dustrielle Welt von Interesse, es bietet auch in kulturhistorischer 
Beziehung ganz interessante Thatsachen. 

Hand in Hand mit der politischen und kulturellen Macht der 
Volker geht die Entwickelung der Textilindustrie, und wir find en 
in denjenigen Gegenden, die sich durch eine besonders hohe Stufe 
der Civilisation auszeichnen, die Kunst des Farbens und Bedruckens 
der Gewebe am Vollkommensten ausgebildet. Diese Thatsache 
findet schon im Alterthum ihre Begrundung und ist von Uber
zeugender Wahrheit fUr das Mittelalter, besonders aber fur die 
neueste Zeit. 

Betrachten wir ein Muster eines modernen, bedruckten Baumwoll
gewebes, so werden wir vor allen Dingen wohl der Schonheit der 
Zeichnung, del' glUcklichen Zusammensetzung der Farben und deren 
Naturwahrheit unsere Aufmerksamkeit zuwenden. 1m Allgemeinen 
halt der Laie die Erzeugung eines bedl'uckten Stoffes fur eins der 
naturlichsten Dinge der Welt. Aber nur derjenige, welcher einen 
tiefen Einblick in die Einzelheiten der Druckindustl'ie gethan und 
die verschiedenen Operationen selbst gesehen hat, kann ermessen, 
welcher Aufwand an Arbeit, Geschicklichkeit und Intelligenz nothig 
ist, urn selbst das einfachste Muster auf clem rohen Stoffe hervor
zubringen. 

Un sere moderne Druckindustrie verdankt ihre hohe Entwicke
lung der Arbeit und Erfahrung des erfindenden und erzeugenden 
Geistes vieler Jahrhunderte; damit soIl jedoch nicht gesagt sein, 
dass unsere gegenwartige Generation nicht ihren Antheil an der 
Entfaltung dieser Industrie hatte. 

Sans on e. 1 



2 l. Einleitullg. 

Gerade durch die grossartigen Entdeckungen auf dem Gebiete 
del' Farbenchemie, welche wir dem unermlidlichen Forschergeiste 
vieleI' Gelehrten verdanken, vereint mit den wunderbaren, mechani
schen Erfindungen dieses Jahrhunderts, wurde der grosste Fortschritt 
und die grosste Vollendung des Kattundruckes erzielt. In del' gllick
lichen Vereinigung der Wissenschaft und Kunst, der Theorie und 
del' Praxis liegt das Geheimniss del' hohen Stufe diesel' wahrhaft 
vollendeten Industrie. 

Die Kunst des Farbens und del' Erzeugung von farbigen 
Mustern auf Geweben kann weit bis in vorgeschichtliche Zeiten ver
folgt werden. Durch verschiedene Geschichtsforscher ist es erwiesen, 
dass sie bereits 2000 Jahre VOl' Christo ausgelibt wurde. 

Ais Geburtsstatte des Baumwolldruckes wird allgemein Indien 
angesehen. Von PI i n ius stammt j edoch der erste historische Be
richt, aus dem wir erfahren, dass die alten Egypter sehr geschickt 
in del' Erzeugung von Mustern verschiedener Farbung waren, indem 
sie gewisse Beizen mittels des Pinsels auf das Gewebe libertrugen 
und letzteres dann in einem Farbstoff ausfarbten, del' wahr
scheinlich Krapp gewesen sein dlirfte. 

Del' erste aller angewendeten Farbstoffe, welcher zugleich An
lass zur Erzeugung von Mustern gab, war Indigo. Die erste 
primitivste Art, weisse Punkte auf blauem Grunde hervorzubringen, 
bestand darin, die flir Weiss bestimmten Stellen mit einer Schnur 
zu unterbinden und dann das Gewebe in Indigo auszufarben. Dort, 
wo das Gewebe mittels del' Schnur fest zugebunden war, erschien 
del' weisse Fleck. 

Krapp, obgleich nicht in so starkem Masse wie Indigo an
gewendet, war auch schon in alten Zeiten bekannt, und seine Ein
flihrung in Europa gab del' Entwickelung del' Farbe- und Druck
methoden einen gross en Aufschwung. 

Durch die Entdeckung neuer Farbstoffe, die Auffindung neuer 
Methoden, dieselben auf del' Faser zu fixiren, durch die Kombination 
verschiedener Farbstoffe auf einem Gewebe zu den verschiedensten 
Farbeneffekten und endlich durch die Erfindung neuer Maschinen 
entwickelte sich die Industrie des Kattundruckes zur heutigen Voll
kommenheit. 

Anfangs waren natlirlich die mechanischen Hlilfsmittel, deren 
man sich zum Bedrucken eines Gewebes bediente, hochst primitiven 
Charakters. Zwei einfache, noch jetzt bei den Volkern des Ostens 
gebrauchliche Methoden waren es, durch welche man zuerst die 
weissen Effekte auf indigoblauem Grunde erzeugte. Der ersten 
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derselben haben wir bereits Erwahnung gethan; es ist dies die 
Methode des Unterbindens. Die zweite bestand darin, geschmolzenes 
Wachs mittels des Pinsels auf dem Gewebe zu befestigen und auf diese 
Weise die weisse Zeichnung auf dem blauen Grunde hervorzurufen. 
Das Gewebe wurde in der Indigoki.'tpe ausgefarbt; die mit Wachs 
bemalten Stellen schutz ten vor Anfarbung, und durch nachheriges 
Waschen in warmem, alkalischem Wasser wurde dann die schutzende 
Rulle losgelost, worauf das weisse Muster auf blauem Grunde zum 
Vorschein kam. 

Wir erkennen in dies em Vorgang die erste, aber noch heute 
bestehende Art eines Schutzpappes, und so primitiv auch die An
wen dung desselben erscheint, deutet sie doch schon aufvorgeschrittene 
Kenntnisse hin, Kenntnisse von der Natur des Indigos, dem Ansatz 
einer Kupe und deren Anwendung; in alle dem miissen wir einen 
bedeutenden Fortschritt der Civilisation erblicken. 

Auf den Gebrauch des Pinsels folgte die Verwendung der 
Schablone zur Erzeugung von Mustern auf Geweben. 

Aber erst durch die Einfiihrung des Druckmodels wurde das 
Drucken zur Industrie erho ben. Mittels des Models war es erst 
moglich, verschiedene Farben und Zeichnungen auf einem Gewebe 
rein und scharf hervorzubringen. 

Dann kam die Perro tine , welche eben 'nichts Anderes als eine 
Erweiterung des Models zu einer selbstthatigen Maschine ist. 

Den Schluss in del' Entwickelung der mechanischen Hiilfsmittel 
der Kattundruckerei bildet die Walzendruckmaschine, seit deren 
Erfindung del' Zeugdruck eine wahre Grossmacht unter den In
dustrien geworden ist. 

Das aus Indien stammende, bedruckte oder vielmehr bemalte 
Gewebe war lange Zeit in Europa bekannt, ohne dass ein Versuch 
gemacht wurde, es nachzuahmen. Der genaue Zeitpunkt der Ein
fiihrung des neuen Gewerbes ist nicht bekannt, aber es ist wahr
scheinlich, dass in verschiedenen Gegenden zu gleicher Zeit damit 
begonnen wurde. 1m Anfang war das Bedrucken des Gewebes 
vielmehr ein Bemalen desselben, und in del' That finden wir im 
Franzosischen zuerst den Ausdruck "l'industrie des toiles peintes ou 
Indiennes"; erst spliter sprach man von "impression des tissus". Es 
ist erwiesen, dass bemalte Gewebe in London zuerst im Jahre 1410 
erzeugt wurden; wahrscheinlich waren dies leinene Gewebe. 

Das Bedrucken von Leinen und Seide war in Europa schon 
vor dieser Epoche bekannt; das Kensington- Museum in London 
besitzt einige mittels Model bedl'uckte, aus Sicilien stammende 

1* 



4 1. Einleitung. 

Muster aus dem 13. Jahrhundert. Die bedruckten baumwollenen 
Gewebe gehoren indessen einer spateren Periode an; es ist jedoch sehr 
schwer, den Ursprung und den Zeitpunkt derselben genau fest
zustellen. 

Nach einem genuesischen Muster zu urtheilen, welches Sir 
J 0 s e f Lee in Manchester mil' freundlichst zur Verfugung gestellt 
hat, wurde die Kunst des Bedruckens oder Bemalens baumwollener 
Gewebe bereits im 16. Jahrhundert und wahrscheinlich schon frtiher 
in Italien ausgeubt. 

Dieses genuesische Muster ist ein breites, bedrucktes Gewebe, 
welches als Banner oder Bettdecke gedient hat oder vielleicht ein 
Dekorationsstuck fUr kirchliche Feste war. Die Zeichnung scheint 
mittels Model und Schablone hervorgerufen zu sein, denn sie wieder
holt sich regelmassig. Sie zeigt einen Baumstamm, von Blattern, 
Blumen und FrUchten umrankt; Vogel und Schmetterlinge wiegen 
sich auf Rosen und Zweigen. Die gut erhaltenen Farben sind: 
Roth und Rosa fUr die Rosen und andere rothe Blumen; Indigo
blau fUr die Blatter und blauen Blumen; dunkles Lila und Choco
ladebraun fUr den Baumstamm und die Zweige; dann helles 
Violett, Hellgelb und eine Art Schwarz (welches in Wirklichkeit 
jedoch nul' ein sehr dunkles Violett ist) fur die Umrisse del' ver
schiedenen Muster. Die Zeichnung ist umrahmt von einem breiten 
Saum, bestehend aus Blumen und Blattern. Roth und Rosa sind 
unzweifelhaft Krapp auf Thonerdebeize, wahrend Schwarz, Choco
ladebraun und Lila durch Eisenbeize allein oder durch Mischung 
mit Thonerdemordant und Krapp erhalten wurden. 

Wahrend nach del' Ansicht Vieler Indigo im 16. Jahrhundert 
in Europa noch nicht bekannt gewesen sein solI, wurde er also doch 
schon VOl' diesel' Zeit angewendet, denn nach meiner festen U eber
zeugung findet sich auf dem eben beschriebenen genuesischen 
Muster Indigo und nicht Waid, del' VOl' Indigo in Europa bereits 
angewandte Farbstoff. 

Gewiss ist, dass im Jahre 1627 bedruckte Baumwollgewebe von 
del' 0 s ti n dis c hen K 0 m p a g n i e in England eingefuhrt und dass 
Patente fur die Erzeugung bedruckter und bemalter Waaren in den 
Jahren 1619, 1634, 1675 ertheiit wurden, hauptsachlich fUr Leinen. 
Von Baumwollgeweben ist erst in einem Patent des Jahres 1634 
die Rede. 1m Jahre 1689 wurde eine Fabrik fur "Indiennes" in 
del' Nahe von Neuchatel (Schweiz) gegrUndet, und die alten Werke 
bestehen noch heute, obgleich die Industrie langst daselbst ver
schwunden ist. 
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Kochlin freres errichteten bereits im Jahre 1746 ihre Druck
fabrik in Mulhausen und fUhrten den Gebrauch des Models und 
die Anwendung von Beizen ein. 

Der erste Berieht, den wir von Baumwolldruckereien in Man
chester haben, stammt aus dem Jahre 1763, wahrend bereits 1738 
solche in Schottland errichtet wurden. 

Eine der vielen Schwierigkeiten, mit denen diese junge In
dustrie anfangs zu kampfen hatte, bestand in einer Steuer von 3 d 
auf das Quadratyardjedes bedruckten Stoffes, welche imJahre 1741 auf 
6 d erhoht wurde; im Jahre 1720 wurde ein Gesetz erlassen, welehes 
das Tragen jedweden bedruckten Gewebes verbot. Es sind ver
sehiedene Falle bekannt, in denen die Damen Englands mit Geld
buss en wegen strafbaren Tragens bedruckter Baumwollstoffe belegt 
wurden. 1736 wurde dieses Gesetz theihveise aufgehoben und in 
eine Abgabe von 6 d per Yard verwandelt, welche im Jahre 1774 
auf 3 d und im Jahre 1806 auf 31/2 d festgesetzt wurde. 

Erst das Jahr 1831 sah diese, die Industrie so beengende 
Steuer ganzlich fallen. 

Die Produktion dieses Jahres in England betrug 81/2 Millionen 
StUck und stieg 1840 auf 16 Millionen Stuck. Der Preis einiger 
Druckwaaren war im Jahre 1795 2 sh 6 d pro Yard. 

Der Druckmodel, welcher in seiner ursprUnglichsten Form seit 
den altesten Zeiten bei den Volkern des Os tens angewandt wurde, 
scheint in Europa zum Bedrucken von Geweben VOl' dem Buchdruck 
verwendet worden zu sein. 

Es ist kein Zweifel, dass Druckmodel uud Perrotine einen 
grossen Antheil an dem Fortschritt del' Druckindustrie haben, abel' 
zu ihrer heutigen Machtstellung gelangte dieselbe nul' durch die 
Walzendl'uckmaschine. 

Auch die Anwendung gravirter Platten wirkte fordernd auf die 
Entwiekelung ein, indem sie zugleich den Grund zur Erfindung del' 
Walzendruckmaschine legte. 

Del' erste Versuch, Baumwolle in England zu bedrueken, hatte 
den Zweck, die aus Indien stammenden Gewebe, welche im 17. Jahr
hundert besonders stark eingefuhrt wurden, zu imitiren. Anfangs 
wurde das Gewebe aus Indien gebracht, dann die Garne, urn 
in England erst verwebt und dann bedruckt zu werden, und 
schliesslich fuhrte man die rohe Baumwolle ein. So sehen wir in 
gleichem Masse wie die Druckereien, auch die Spinnereien und 
Webereien entstehen. Die Geschichte des Baumwolldruckes ist 
daher doppelt interessanti sie erklart uns nicht nul' seine eigene 
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hohe Entfaltung, sondern auch die Entstehung der grossen 
Baumwollindustrie in England sowohl wie auf dem Kontinent. 

Die Walzendruckmaschine wurde am Ende des letzten Jahr
hundel'ts eingefuhrt, und .datiren die ersten englischen Patente aus 
den Jahren 1743 und 1772. Die Erfindung ist Thomas Bell zu
geschrieben, welcher in seinem Patente aus dem Jahre 1783 eine 
Sechsfarben-Druckmaschine beschreibt; wir find en darin zum ersten 
Male das Abstreichmesser (Rakel, Doctor) erwahnt. Patente und 
Verbesserungen folgten nun rasch aufeinander, bis endlich die 
Walzendruckmaschine jenen hohen Grad der Vollkommenheit, den 
wir heute an ihl' bewundern, erreichte. In Frankreich wurde die 
W alzendruckmaschine im Jahre 1801 eingefuhrt, so dass also 
England das Vorrecht diesel' wichtigen Erfindung gebuhrt. Trotz 
aIler Neuerungen wurde der alte Handdruck mit dem Model 
jedoch auch in diesem Jahrhundel't nicht aufgegeben; er ist 
gegenwartig im Elsass, wo feine und kunstlel'ische Artikel mittels 
des Handdruckes el'zeugt werden, zu besonders hohel' Entwickelung 
gelangt. 

Nach der Ansicht einiger Enthusiasten wird die Walzendruck
maschine bald dem elektrischen Prozesse der Erzeugung von Mustern 
auf Geweben Platz machen. Da jedoch diese Erfindung sich in 
einem noch sehr wenig entwickelten Zustande befindet, so wollen 
wir erst die weiteren Erfolge der bezuglichen Versuche abwal'ten, 
bevor wir nns zu dieser neuen Ansicht bekehren, obwohl wil' gar 
nicht daran zweifeln, dass die Elektricitat noch eine wichtige Rolle 
in den Farbereigewerben spielen wird. 

Auch die Photographie wurde zur Erzeugung von Mustel'n ver
wendet; aber aIle diese Versuche hatten keinen bleibenden Erfolg. 
Wiederholt wul'den die verschiedensten, von der bisherigen Weise 
abweichenden Methoden des Druckens versucht, aber keine konnte 
dem Walzendruck ernstliche Konkul'renz bieten. 

Betrachten wir die Reihe der Fal'bstoffe, die im Baumwolldruck 
verwendet wurden, so fallt uns das vollstandige Verschwinden des 
Krapps ganz besonders auf. Dieser Farbstoff, der noch vor 
einigen Jahrzehnten ein so wichtiger Faktor in der Farberei und 
Druckerei war, ist fast vollig yom kunstlichen Alizarin verdrangt 
worden, und die Kultnr der Krapppflanze, welche in Frank
reich allein ca. 80 Millionen Mark einbrachte, gehort nun der 
Vergangenheitan. Nur in der WoUf'arberei wird noch ein wenig 
Krapp gebraucht. 

In der Tiirkischrothfarberei ist der Gebrauch des kunstlichen 
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Alizarins und die Einflihrung schnellerer Prozesse die hauptsach
lichste Neuerung. Der alte, langdauernde Prozess der Erzielung 
des echten TUrkischroth wird aber noch immer angewendet; die 
Muster werden mittels Aetzfarben erzeugt, 0 bwohl direktere Me
tho den wiederholt versucht wurden. 

Gegenwartig geht die Tendenz dahin, die Farben direkt durch 
Druck zu erzeugen; es haben daher die sogen. Dampffarben 
die grosste Wichtigkeit und einen hohen Grad von Vollkommenheit 
erlangt. 

Die Einf'tihrung del' Steinkohlentheerfarbenwirkte ausserst 
belebend auf den Zeugdruck ein, denn es ist jetzt dem 0010-
risten moglich, die schonsten und naturgetreuesten Farbeneffekte 
zu erzielen. 

Auch dem schon VOl' 2000 J ahren zur Verwendung gekommenen 
Indigo drohte das Schicksal seines altesten Zeitgenossen, des Krapps; 
man glaubte, dass durch die Erfindung des kUnstlichen Indigos 
durch Professor B a eye I' eine ahnliche Erscheinung hervorgerufen 
werden wurde, wie beim Auftreten des kUnstlichen Alizarins. Dies 
ist jedoch nicht eingetroffen, denn da das Kunstprodukt noch immer 
theurer als das naturliche Produkt, dabei abel' nicht bessel' ist, so 
behauptet sich del' naturliche Indigo wie bisher. 

Ein neues Verfahren del' Fixirung von Indigo auf del' Faser 
mittels Glycose hat es hingegen zu besonderer Vollkommenheit 
gebracht. 

Betrachten wir die Druckmuster del' letzten Mode, so fallt es 
uns auf, dass Indigoblau und Alizarinroth vorherrschend sind. Wir 
sehen also, dass man auf jene, bereits VOl' 2000 Jahren bekannten 
und angewendeten Farbstoffe zurUckgekommen ist. Wir mogen 
schonere NUancen, ein satteres Roth, ein tieferes Blau erzeugen, 
aber im Grunde sind es doch dieselben Farbstoffe, wenn auch viel
leicht auf eine andere Weise fixirt. 

Bei del' Betrachtung del' Verbreitung des Zeugdruckes in den 
einzelnen Landern sehen wir, dass sich stets gewisse Industriecentren 
gebildet haben; so in Manchester und Glasgow fUr Grossbritannien; 
Boston, New-York und Philadelphia fUr die Vereinigten Staaten; 
Mulhausen und Rheinprovinz fUr Deutschland; Moskau fUr Russ
land; Prag und Wien fUr Oesterreich-U ngarn. 

Den Hauptrang nimmt entschieden die englische Industrie ein. 
In Manchester allein dUrften vielleicht 50-60 Druckfabriken mit 
500 Druckmaschinen arbeiten; dann folgt die amerikanische In
dustrie, an die sich die deutsche, russische, franzosische und oster-



8 1. Einleitung. 

reichische anschliessen. Spanien besitzt in der Umgegend von 
Barcelona eine betrachtliche Anzahl von klein en Druckfabriken, 
auch in Italien burgert sich die Industrie langsam ein. Nur 
Belgien und Portugal sind bis jetzt zuruckgeblieben. Wahrend 
Amerika grosstentheils Waaren mittleren Genres erzeugt, hat Mul
hausen unbestritten die Fiihrung in der Erzeugung feiner Waaren 
ubernommen, und sind die elsassischen Fabrikate die Typen fur 
die anderen Lander. 



II. Das Bleichen der Baumwolle. 

Die Baumwolle besteht in ihrem ursprUnglichen Zustande haupt
sachlich aus Cellulose, begleitet von 4-5 Prozent Verunreinigungen, 
welche, bevor man an ein erfolgreiches Drucken und Farben gehen 
kann, erst aus der Faser entfernt werden mUssen. Die Art del' 
anzuwendenden Bleiche hangt von der auf del' Faser spateI' anzu
bringenden Farbe im Wesentlichen abo 1st die Faser z. B. fUr Schwarz 
bestimmt, so ist ein einfaches Kochen in Wasser genUgend, wahrend 
fUr andere Zwecke ein Kochen mit Alkalien nothig ist. Zur Er
zeugung heller NUancen ist jedoch ein vollstandiges Bleichen die 
erste Bedingung. 

Die Baumwolle wi I'd selten in ungesponnenem Zustande ge
bleicht, obgleich dies fUr gewisse Zwecke von Vortheil ware, denn 
lose Baumwolle ist leicht zu bleichen. Baulllwollgarne bieten dem 
Bleicher auch keine besonderen Schwierigkeiten, da sie, abgesehen 
von den naturlichen Verunreinigungen, nul' wenig andere wah rend 
des Spinnprozesses aufnehmen; es sind dies besonders Fett und 
Staub, die von den verschiedenen Operationen des Spinnens her
ruhren. Das Baumwollgewebe enthalt dagegen bedeutend mehr 
Verunreinigungen, die theils durch die Schlichte del' Garne, theils 
von den Schmierolen an die Faser abgegeben werden; die Reinigung 
des Gewebes verursacht daher viel mehr Schwierigkeiten. 

Seitdem es allgemeine Regel geworden ist, die Druckfarben 
nul' auf ganz gereinigte Gewebe aufzudrucken, ist das Bleichen der 
Baumwolle elller der wichtigsten Prozesse del' Textilindustrie 
geworden. 

Unter "Bleichen" versteht man das Reinigen der Cellulose von 
den sie begleitenden Verunreinigungen, seien diese nun natUrlicher, 
schon del' Pflanze anhaftender Art, odeI' anderen U rsprungs, 
namlich durch das Spinnen und Schlichten del' Garne hinzugekommen. 
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Die Cellulose hat seit langer Zeit die Aufmerksamkeit vieler 
Chemiker beschaftigt i doch ist die Frage nicht in dem Masse 
studirt, wie sie es verdient, besonders was die naturlichen Verun
reinigungen betrifft. Seit Dr. S c hun c k 's Untersuchungen ist wenig, 
ja fast nichts Neues in Bezug auf die Cellulose entdeckt worden; 
Dr. Schunck schatzte die Menge der Substanzen, welche der Cellu
lose durch die Behandlung mit den Alkalien entzogen werden, 
auf 3-5 Prozent. Verascht geben diese Verunreinigungen 2-7% 
Asche, welcheEisen, Thonerde, Aluminiumsilicat, Calciumsulfat und 
Natriumsulfat enthalt; ausserdem erhielt Dr. Schunck eine wachs
artige Substanz, welche er "Baumwollwachs" nannte. Die Cellulose 
enthalt auch Fettsubstanzen, wie Margarinsaure, ausserdem Albu
minolde, Pectin und Parapectinsaure und ein Gemisch beider. Ferner 
:linden sich noch Spuren eines Farbstoffes vor, welcher die Veran
lassung zu der gelblich-grauen Farbung der ungebleichten Baum
wolle ist. Man kann daher, der chemischen Zusammensetzung der 
Cellulose zufolge, das Bleichen in zwei Operationen theilen: erst ens 
das Kochen, welches mit Hlilfe der Alkalien die Verunreinigungen aus 
der Faser entfernt, und zweitens das eigentliche Bleichen, bei welchem 
der der Faser anhaftende Farbstoff zersWrt wird. 

Wir kommen spater noch auf die Theorie des Bleichprozesses 
zuriick und wollen jetzt eine kurze Charakteristik der Cellulose 
liefern, aus der es dann leicht zu ersehen sein wird, weshalb man 
bei den verschiedenen Bleichoperationen gewisse Materialien und 
nicht andere und nur unter ganz bestimmten Temperatur- oder 
Smrkeverhaltnissen anwendet. 

Charakteristik der Cellulose. 

Die Cellulose ist eine weisse Substanz; welche zur Klasse der 
Kohlehydrate gehort und durch die empirische Formel C6 H IO 0 5 

ausgedruckt wird. Sie ist in Wasser und der Mehrzahl der gewohn
lichen Losungsmittel unloslich. Concentrirte Schwefelsaure lOst sie 
jedoch schon in kaltem Zustande auf. 

Schwache Mineralsauren haben keine Wirkung in der Kalte, 
verwandeln jedoch, in der Hitze oder concentrirtangewendet, die 
Cellulose in eine Art vegetabilischen • Pergaments. Verdunnte 
Losungen von Alkalien konnen jedoch selbst in der Hitze und bei 
Druck ohne Schadigung der Faser verwendet werden. Concentrirte 
Natronlauge mercerisirt die Cellulose. 

Kalkmilch, unter Hitze und Druck, wirkt nicht schadlich 
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auf die Cellulose ein, jedoch muss Luftzutritt streng vermieden 
werden. 

Eine interessante Thatsache bei der Anwendung verdUnnter 
Mineralsauren ist, dass die Cellulose die Saure aus dem Bade ab
sorbirt und dasselbe dadurch schwacher wird. Dieser Umstand ist 
beim Bleichen von grosser Wichtigkeit, denn er beweist, dass es 
geboten ist, nicht allzu concentrirte Saurelosungen anzuwenden und 
die Waare nicht lange im Saurebade zu lassen. 

In der Hitze wirken die Mineralsauren jedoch zerst5rend auf 
die Cellulose ein i so wird mit ganz verdunnter Schwefelsaure im
pragnirte Baumwolle beim Trocknen auf dem heissen Cylinder 
ganz morsch. 

Unter den organischen Sauren sind Essig und Weinsaure selbst 
in der Hitze ohne jeden schadlichen Einfluss, wahrend Oxalsaure 
wie eine mineralische Saure wirkt und daher deren Gebrauch bei 
der Bereitung von Dampffarben thunlichst eingeschrankt werden 
soUte. Chlor in Form trockenen, mit Luft verdUnnten Gases ubt 
keine schadliche Wirkung auf die Cellulose aus i bei Vorhandensein 
von Wasser reagirt jedoch Chlor indirekt oxydirend, wobei aber 
keine Verbindung des Chlors mit der Cellulose stattfindet. 

Unterchlorige Saure und deren Salze in verdiinnter Losung 
schadigen die Cellulose nicht, sie wirken jedoch zerst5rend in concen
trirtem Zustande. 

Von grosser Wichtigkeit ist die Verwandlung der Cellulose in 
Oxycellulose, welche stattfindet, wenn die Baumwolle zu lange der 
Wirkung der BleichflUssigkeit, bei Zutritt von Luft und Sonnen
licht, ausgesetzt wird. Die Baumwolle hat dann einen anderen 
Charakter angenommen, und die Elementaranalyse einer solchen 
oxydirten Cellulose zeigt eine Zunahme von Sauerstoft' und Abnahme 
von Kohlenstoft'. 

Diese Oxydationsprodukte, welche noch durch verschiedene 
andere Oxydationsmittel erhalten werden konnen, wurden von Wi tz 
in Rouen und C r 0 s s und Be van in London eingehend studirt. 
Wir verdanken den Untersuchungen dieser Forscher die Auf
klarung vieler bis dahin unerklarten Vorgange 111 der Bleicherei 
der Baumwolle. 

Eine wichtige Eigenschaft der Oxycellulose ist das Vermogen, 
basische Farbstoft'e gleich einer Beize zu fixiren und auch Metall
salze, z. B. die des Vanadiums, aus ihren Losungen anzuziehen. 

Dieses Anziehungsvermogen basischen Farbstoft'cn gegeniiber 
ist fUr den spateren Druck oft von sehr nachtheiligern Einfluss, da 
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es die beabsichtigte NUance, wie auch ein gutes Weiss, oft in empfind
licher Weise schadigt. 

Wahrend Baumwollgarn nur etwa 5 Prozent seines Gewichtes beim 
Bleichen verliert, bUssen Baumwollgewebe 20-30 Prozent, ja oft 
noch mehr ein. Dieser anscheinend grosse Verlust erklart sich aus 
den versehiedenen Beschwerungsmitteln der Schlichte, die das Ge
webe in sich aufnimmt. 

Obgleich der Bleichprozess, im chemischen Sinne genommen, 
fUr Gewebe im Allgemeinen derselbe ist, zeigt er doch in del' Praxis 
ganz bedeutende Verschiedenheiten, je nach dem Zweck, den man 
mit dem Gewebe verfolgt, ob dasselbe weiss verkauft oder bedruckt 
und gefarbt werden soIl. 

FUr die sogen. Marktbleiche handelt es sich darum, ein 
so schones Weiss wie moglich zu erzielen, wahrend es fUr die 
Druckbleiche nothig ist, die Cellulose in moglichst rein em Zustande 
zu haben, dam it das Klarlegen der weissen Stellen nach dem Druck 
keine Schwierigkeiten bietet. 

Die naturlichen Verunreinigungen der Baumwollfaser spielen 
im Allgemeinen eine wichtigere Rolle, als man gewohnlich annimmt, 
und ihr Einfluss macht sich oft in sehr unangenehmer Weise beim 
nachherigen Drucken und Farben geltend. So kann z. B. ein Ge
webe tadellos weiss sein und ist z. B. fUr den Krappartikel, der 
eine ganz eigene Bleiche (die sogen. Krappbleiche) erfordert, doch 
nicht genUgend gereinigt. 

1m Folgenden geben wir die fUr Baumwollgewebe im Allge
memen angewandten Bleichprozesse und beginnen mit dem 

Bleichen der zum Druck bestimmten Waaren. 
Die erste Operation, welche man mit der Rohwaare vornimmt, ist das 
Stempeln, welches nothig ist, um die Waaren nach dem Bleichen 

zu erkennen. Es geschieht dies gewohnlich im Rohwaarenlager, und 
werden die StUcke mit einer, die Bleiche aushaltenden Farbe ge
stempelt. Gute Resultate giebt eine Stempelfarbe von folgender 
Zusammensetzung: 

100 g Graphit, 
200 g Steinkohlentheer, 
50 g Benzin. 
Nach dem Stempeln naht man die fUr einen Bleichposten be

stimmten StUcke mit den Enden zusammen, so dass sie ein langes 
Band bilden und in ununterbrochener Weise behandelt werden 
konnen. 
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Die Rohwaare zeigt an ihrer Oberflache einen Flaum, del' von 
den Enden del' Baumwollfaser stammt und VOl' dem Bleichen ent
fernt werden muss. Dies geschieht durch das 

Sengen. Die Waare streicht in ihrer Breite tiber gltihende 
Platten odeI' rotirende Cylinder odeI' tiber eine Reihe Bunsen'scher 
Gasbrenner, und wi I'd auf diese Weise del' Flaum weggebrannt. 
Gegenwartig ist die sogen. Gassenge die am meisten verbreitete, 
doch findet man auch noch Platten- und Cylindersenge. Das Sengen 
kann auch auf elektrischem Wege geschehen, wobei die Waare uber 
eine Platinplatte streicht, die durch Elektricitat gllihend gemacht 
wurde. Auf del' letzten Ausstellung in Manchester hatte die be
kannte Firma Mather & Platt eine derartige elektl'ische "Senge" 
ausgestellt. 

Bei del' Platten- und Cylindersenge sind die Platten, resp. 
Cylinder, mittels freien Feuers zur Rothglut gebracht, wahrend bei 
del' Gassenge die Waare uber die Flammen del' Gasbl'enner 
streicht. In del' Regel sengt man zweimal auf jeder Seite. Nach 
dem Passiren del' Platten, Cylinder odeI' Brenner wird die Waare 
mit Wasser odeI' Dampf befeuchtet, urn etwa entstehendes Feuer 
sofort zu ersticken. 

Um eine Idee von del' Geschwindigkeit zu geben, mit welcher 
die Waare die Sengmaschine passirt, sei erwahnt, dass in del' Regel 
5000 Yards (4570 Meter) in del' Stunde gesengt werden. Tafel I 
zeigt die von Des cat - Lei e n vel'besserte Gassengmaschine, System 
Blanche, welche von Pie l' l' 0 n & De h a it l' e in Paris gebaut wi rd. 
Nach dem Sengen werden die StUcke gewaschen und libel' Nacht in 
einem Raufen liegen gelassen. Es entsteht dadurch eine Art Gahrung, 
hervorgerufen durch die Starke del' Schlichte, welche dadurch viel 
loslicher gemacht wird. Bei besonders schwer geschlichteter Waare 
folgt ein nochmaliges Waschen VOl' dem Einfahren in den Kalk. 

Das Kalken oder Banchen geschieht in den Kalkstandern, in 
denen das Gewebe durch Kalkmilch lauft, die derart bereitet ist, 
dass die Waare etwa 5 Prozent ihres Gewichtes an. Kalk aufnimmt. 

Die Stlicke werden dann in die Bauchkessel eingefUhrt und 
von Arbeitern in regelmassiger Weise darin geschichtet. 

Wahrend fast aller Bleichoperationen lauft die Waare in Strang
form und wird nul' in einzelnen seltenen Fallen zu ihrer ganzen 
Breite entfaltet. 

Die Kessel, in denen das Bauchen vOl'genommen wird, sind 
entweder offene oder geschlossene flir Roch- oder gewohnlichen 
Druck. 
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Die Circulation der Kalkmilch im Kessel wird auf verschiedene 
Weise erzielt, sei es durch Pumpen oder Injektoren oder wie beim 
Bar 10 w-Prozess durch abwechselnden Dampfdruck. Bei letzterem 
System sind zwei mit einander verbundene Kessel in Gebrauch j 
mittels Dampfdruck wird die Bauchflussigkeit aus dem einen in den 
anderen Kessel befordert. Beim Pen del bur y - System sehen wir 
neben dem eige ntlichen Bauchkessel noch einen zweiten kleineren ange
bracht, in welchen die Fliissigkeit nach vollendetem Kochen hinuber
gedriickt wird, um bei neuer Beschickung wieder in den gross en 
Kessel zuriickgesaugt zu werden. 

Alle die verschiedenen Systeme verfolgen nur den einen Zweck, 
die Waare so vollstandig wie moglich mit der Kalkmilch zu durch
tranken, damit letztere in gehoriger Weise einwirken kann. 

Bei offen en Kalkbottichen lassen sich nur dann gute Resultate 
erzielen, wenn ein Herausschleudern der Waare absolut verhindert 
wird; denn der Zutritt von Luft an die mit Kalkmilch durchtrankte 
Waare macht dieselbe fast augenblicklich morsch. 

Der Druck und die Zeit, welche das Kochen mit Kalk bean
sprucht, sind je nach der Einrichtung der Bleicherei verschieden. 
Einige Fabriken arbeiten mit einem Druck von 2,38 Atmospharen, 
andere mit einem solchen von 3,4 Atmospharen, wieder andere mit 
einem Druck von 0,68 Atmospharen. 

Je nach der Einrichtung der Kessel richtet sich auch die Dauer 
des Kochens. Bei Hochdruckkesseln sind 6 Stun den genugend ; 
einige Bleicher geben abends den nothigen Druck und lassen den
selben bis zum nachsten Morgen von se1bst sinken. Bei vermin
dertem Druck kocht man gewohnlich 10-12 Stunden, lasst dann 
die Bauchfliissigkeit aus dem Kessel und wascht im Kessel mit 
kaltem Wasser. 

Nach welcher Methode' auch gekalkt worden sein mag, stets 
folgt ein tuchtiges Waschen, um den Kalk und die Unreinig
keiten aus dem Gewebe zu entfernen. - Auf das Bauchen folgt das 

Sauern mit Salz- oder Schwefelsaure von 1-20 Be. Dasselbe 
vollzieht sich auf einer Art Mangel (Clapot), wie solche zu den ver
schiedenen Operation en des Bleichens, wie Waschen und Chloren, 
angewendet wird. 

Eine derartige Sauremaschine besteht im Allgemeinen aus einem 
Stein- oder Holzreservoir, in welch em sich die Saure befindet. In 
diesem dreht sich, durch die fortlaufende Bewegung der Waare ge
trieben, eine Holzwalze. Der Waarenstrang lauft zuerst zwischen 
zwei, oberhalb des Reservoirs sich befindenden Walzen, schlingt 
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Tafel I. 
(Zu eite l :3.) 



II. Das Bleichen der Baumwolle. 15 

sich dann auf die in der Fliissigkeit befindliche Walze, urn wieder 
zu den beiden anderen zu gelangen. Ein horizontalliegender, in der 
halben Hohe der Masehine angebraehter Reehen ermoglieht die 
spiralformige Fiihrung der Waare. 

Der ganze Bleiehposten wird, nachdem er die Masehine ver
lassen hat, auf einen Haufen geschichtet und etwa ein bis zwei 
Stunden sieh selbst ttberlassen, dann wird ein- his zweimal ordent
lieh gewaschen. 

In manchen Fabriken ist die praktische Einriehtung getroffen, 
dass zu gleicher Zeit zwei Waarenstrange die Saure-, resp. Wasch
maschine durchlaufen. Dieselben treten zu gleieher Zeit auf beiden 
Seiten der Masehine ein und verlassen dieselbe in der Mitte. 

Die gewasehene Waare wird dann abermals in Kessel einge
lagert, urn mit Harzseife gekocht zu werden. 

Man rechnet auf 100 kg Waare: 
5-6 kg. calcinirte Soda, 
11/2-2 kg Colophonium, 

mitunter auch etwas weniger. 
Die Harzseife wird durch mehrsrundiges Kochen von Soda mit 

Colophonium schon friiher bereitet; dann lasst man sie auf die im 
Kessel sich befindende Waare flies sen ; man nimmt das Verhaltniss 
von Waare zu Wasser derart, dass auf einen Theil Waare 15 Theile 
Wasser kommen. 

Fiir das Koehen mit Harzseife gilt dassel be , was wir bereits 
beim Kalken erwahnt haben. J e naeh der Art der Kessel richtet 
sieh aueh die Dauer des Kochens mit Seife. Es lassen sich dariiber 
keine bestimmten Vorsehriften geben; man findet in fast jeder 
Bleicherei ein anderes Verfahren. Manehe Bleicher koch en gar 
nicht mit Colophonium, andere wenden Aetznatron statt des 
Carbonats an. 

Naeh dem Behandeln mit Harzseife lasst man dieselbe ab und 
koeht noeh ein zweites Mal mit Soda allein, wobei man 1 Prozent 
Soda auf das Gewicht der vVaare reehnet. Hierauf wird aus dem 
Kessel ausgefahren, gewasehen und zum eigentlichen Bleichen ge
schritten, d. h. zum Zerstoren des der Cellulose eigenthiimlichen 
Farbstoffes mittels Chlor. 

Das Chloren geschieht im Allgemeinen mittels Chlorkalklosung, 
welehe entweder ferti6 gekauft oder in der Bleicherei selbst be
reitet wird. In mit Rtthrwerken versehenen eisernen oder Stein
Gefassen wird der Chlorkalk mit Wasser angertthrt und die Losung 
in stein ern en Bassins der Klarung ttberlassen. Es sind noeh andere 
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V orrichtungen zum Schlemmen des Chlorkalks in Gebrauch, doch 
beruhen sie alle auf dem Prinzip der moglichst grossten Aus
nutzung des Chlorkalks. Vor dem Gebrauch wird die Bleichfliissig
keit auf einen bestimmten Grad gestellt und filtrirt, damit kein 
unloslicher Bestandtheil des Chlorkalks auf dem Gewebe haften 
bleiben kann. Die Starke der Chlorkalklosung ist in den ver
schiedenen Bleichereien verschieden und wird auch durch die Lange 
der Einwirkung auf die Waare beeinflusst; es ist jedoch rathsam, 
eher eine schwache Losung zu benutzen und dieselbe langere Zeit 
einwirken zu lassen oder die Waare zweimal durch eine verdiinnte 
Losung zu nehmen, als zu starke BleichflUssigkeiten anzuwenden. 

Einer Chlorkalklosung von 1-}l/9° Be. kann die Waare ohne 
Gefahr ausgesetzt werden; in manchen Fabriken chlort man jedoch 
mit einer Losung yon 114_1/9° Be. 

Das Chloren geschieht auf kaltem Wege, doch ist eine Tempe
ratur von 20-250 C der Einwirkung des Chlors sehr forderlich, 
indem dasselbe das Gewebe dann besser durchdringt. 

Auch beim Chloren finden wir verschiedene Anordnungen. 
Nach dem einen Verfahren wird die Waare in Cisternen aufgehauft 
und die Bleichfiussigkeit durch die Waare hindurchgepumpt, nach 
dem anderen passiren die Stiicke einen der Sauremaschine ahn
lichen Clapot. Nachdem die Waare gechlort ist, schichtet man sie 
zu Haufen und lasst sie 1-2 Stunden liegen, dann wird tiichtig 
gewaschen; hierauf folgt ein Sauern durch 1-P/2° Be. starke 
SHure; den Schluss der Bleichoperation bildet ein letztes Waschen. 
Bevor die Stucke getrocknet werden, muss jede Spur von Saure 
aus denselben entfernt sein. 

Die Waare, welche bis jetzt in Strangform durch die Maschinen 
lief, wird nun zu ihrer volligen Breite geoffnet und bei Vermeidung 
jeder Falte auf mit Dampf geheizten Cylindern getrocknet. Sind 
die Stucke fiir den pruck bestimmt, so werden sie auf der Scheer
mas chine von dem ihnen noch anhaftenden, durch das Sengen nicht 
ganzlich entfernten Flaum befreit. Hierauf werden sie gebiirstet, 
laufen durch die Klopfmaschine, werden auf dem Aufbaumstuhl 
aufgedockt und sind dann zum Druck fertig. 

Zul' bess ern Kontrole des richtigen Ganges del' Bleiche ist es 
unerlasslich, die Starke der Saure- und Chlorkalklosung dul'ch 
Titration festzustellen, denn del' Araometel'grad giebt nicht immel' 
den richtigen Werth einer Losung an. 
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Krappbleiche. 

Die fur Turkischroth bestimmten Sti.icke werden selten in der 
eben beschriebenen Weise gebleicht. 

Dieselben werden in den meisten Fallen nur einem mehr
stundigen Kochen mit 3-5 Prozent ihres Gewichtes an calcinirter 
Soda oder dem aquivalenten Gewichte Natronlauge ausgesetzt; in 
selteneren Fallen wird zweimal gekocht. Man wascht nach jedes
maligem Kochen und sauert mit l O Be. starker Schwefelsaure, wascht 
tuchtig und trocknet, wenn die Waare nicht zum sofortigen Farben 
bestimmt ist. 

Die Marktbleiche. 
Mit gutem Erfolge wird in den Bleichereien Lancashires ein 

schones, zum Verkauf bestimmtes Weiss nach folgendem Verfahren 
erzielt : 

1) Kochen mit Kalk, 
2) Waschen, 
3) Sauern, 
4) Waschen, 
5) Kochen mit calcinirter Soda, 
6) Was chen, 
7) Chloren, 
8) Waschen, 
9) Sauern, 

10) Waschen, 
11) Kochen mit calcinirter Soda, 
12) Waschen, 
13) Chloren, 
14) Waschen, 
15) Sauern, 
16) Waschen und Trocknen. 

Nach dem Bleichen werden die Stucke sofort appretirt, und spielt 
das sogen. Blauen derselben eine grosse Rolle. 

Betrachtungen iiberden Bleichprozess. 
Um mit Erfolg bleichen zu konnen und nicht Zeit und Geld 

zu verlieren, ist es nothig, gewissen wichtigen Punkten Auf
merksamkeit entgegenzubringen. 

Das Sen g e n bietet keine grossen Schwierigkeiten, wenn man 
geschickte Arbeiter und eine gute Maschine zur Verfugung hat. 

Sansone. 2 
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Ueber die V orsichtsmassregeln beim Was c hen haben wil' be
reits gesprocheni die K 0 c h opel'ationen sind im Allgemeinen nicht 
schwer zu beaufsichtigen und zu handhaben. 

Fill' den Gebrauch del' Sa u l' e und des Chi 0 l' k a I k swollen 
wil' jedoch auf Folgendes aufmel'ksam machen. 

Es ist absolut nothwendig, dass jede Spur von Saure aus dem 
Gewebe herausgewaschen wil'd, bevor man zum Trocknen del' 
Waare schreitet, denn auch die geringste Spur von Saure wirkt 
bei del' hohen Temperatur des Trocknens zel'stOrend auf das Ge
webe ein. Ebenso solI die Waare frei von unterchloriger Saure sein, 
welche zwar nicht wahrend des Trocknens verderblichen Einfluss 
ausilbt, abel' beim Lagern del' gebleichten Waare ihre zerst6rende 
Wirkung zur Geltung bringt. 

In wasserarmen Bleichereien wil'd statt des letzten Waschens 
eine Passage durch schwache Natriumbisulfitlosung vorgenommen, 
welche als Antichlol' und zugleich neutralisirend auf die etwa noch 
im Gewebe befindliche Saure wirkt, indem durch die Einwirkung 
des sauren schwefligsaul'en Natriums auf Salz- odeI' Schwefelsaure 
schweflige Saure frei wird, die keinen schadlichen Einfluss auf das 
Gewebe ausilbt. 

Die Frage, ob es praktischer ist, Salz- odeI' Schwefelsaure anzu
wenden, wird hauptsachlich dul'ch den Preis del' beiden Produkte 
geregelt. In Gegenden, wo Salzsaure billig zu haben ist, ist es 
jedenfalls rathsam, mit derselben zu arbeiten. 

Durch die Einwirkung del' Salzsaure auf die aus dem Kalk 
kommenden Stucke bildet sich das leichtlosliche Calciumchlorid, 
welches sehr leicht 'von del' Faser zu entfernen ist, wahrend del' 
durch die Anwendung von Schwefelsaure entstehende schwefelsaure 
Kalk in Wasser fast unloslich ist und daher nul' durch tilchtiges 
Was chen entfernt werden kann. 

Beim Sauern mit Schwefelsaure muss, besonders bei sehr hartem, 
kalkreichem Wasser, den Waschoperationen grosse Aufmerksamkeit 
gewidmet werden, denn nul' zu oft sind die dem Gewebe anhaftenden 
Gypspartikelchen Ursache von schlechten Ausfarbungen und Brilchig
werden der Waare. 

Bei Anwendung eines Gemisches von verdilnnter Schwefelsaure 
und Chlorkalklosung, wie solche zum Chloren verwendet wird, ent
steht jedoch fast kein sichtbarer Niederschlag; weshalb, trotz del' 
bedeutenden Menge Kalk und del' angewendeten Menge Schwefel
saure, das auf dem Gewebe nachweisbare Calciumsulfat so gering 
ist, erklart sich daraus, dass wahrscheinlich del' entstehende 
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Gyps von del' Saure gelost odeI' mechanisch von del' Faser entfernt 
wurde. 

Es wurde bereits erwahnt, dass durch den Einfluss del' Luft 
auf mit Chlorkalk10sung durchtrankte Waare sich Oxycellulose 
bildet i dies muss soviel wie mog1ich eingeschrankt werden. Auch 
direktes Sonnenlicht wirkt in derselben Weise ein, und ist es gut, 
die Fenster des Arbeitsraumes mit gelben Scheibtm zu versehen. 

Die Anwendung del' Harzseife ist von grosser Wichtigkeit, 
denn die Erfahrung hat gezeigt, dass diese1be zum Reinigen des 
Gewebes und zur Erzeugung eines schon en Weiss gute Dienste 
1eistet, doch ist die Art del' Einwirkung noch nicht vollig aufgeklart. 
Gewohnliche Seife wirkt in derse1ben Weise, und wenn diese1be die 
Harzseife noch nicht verdrangt' hat, so ist del' hohe Preis die U 1'

sache. Wahrscheinlich wirkt die Harzseife auf die durch Alkali 
nicht verseifbaren naturlichen fetten Verunreinigungen emulgirend 
ein und bringt sie auf diese "T eise in 10s1iche Form. 

Neue Bleichverfahren. 
In den letzten Jahren wurden viele neue Bleichprozesse 

empfohlen, und manches Patent wurde fur dieselben ausgelegt, abel' 
nul' wenige haben praktische Anwendung gefunden. Als bleichendes 
Agens hat bis zum heutigen Tage noch kein neues Mittel den Chlor
kalk odeI' die Hypochlorite verdrangen konnen i fur besondere Falle 
kann es rathsam sein, andere Hypochlorite, z. B. Natrium odeI' 
Magnesiumhypochlorit statt des Chlorkalks zu gebrauchen, abel' in 
allen diesen Fallen bildet doch die unterchlorige Saure den wirk
samen Theil, und ist daher durch das Natrium odeI' Magnesiumsalz 
nichts an del' Reaktion geandert. Die anscheinenden Verbesserungen, 
we1che oft mit marktschreierischen Namen angekundigt werden, 
sind daher b10sse .Modifikationen des alten Prozesses. 1m chemischen 
Prinzip del' Bleiche ist fast gar nichts Neues geschaffen worden. 
Nul' in dem mechanischen Theil del' Bleiche sind nennenswerthe 
Fortschritte erzielt worden, und als den gross ten derselben konnen 
wir den 

Dampfprozes s mit N atronlauge i m Mather' schen K es s e 1 
ansehen. Als weitere Neuerungen auf dem Gebiete del' Bleicherei 
seien erwahnt: 

Thompson's Bleichprozess mit Kohlensaure, 
Dr. Lunge's patentirte Bleichmethode, 
Hermite's elektrischer Bleichprozess, 
Das Bleichen mit Wasserstoffsuperoxyd 

2* 
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und endlich verschiedene andere Verfahren, nach denen die Waare 
mit Petroleum oder Terpentin bei gleichzeitiger Behandlung mit Seife 
oder Alkalien gekocht werden solI. 

Das Diimpfen mit Natronlauge. 
Die Anwendung von Natronlauge zum Auskochen von Baum

wolle ist keine N euerung; schon seit einer Reihe von J ahren wurde 
Natronlauge mit gutem Erfolge bei Baumwollgarnen angewendet. 
Wenn dieselbe nicht auch zu gleicher Zeit zum Kochen von Ge
web en benutzt wurde, so hatte dies seinen Grund darin, dass das 
Aetznatron keinen besonderen V ortheil gegen den viel billigeren 
Kalk bot und oft Anlass zu Flecken gab. 

Aber das Dampfen eines mit Natronlauge impragnirten Gewebes 
ist eine Neuerung in der Anwendung der Alkalien. Es wurde 
zuerst von H 0 r ace K 0 chI i n studirt, spater mit Erfolg in 
England angewendet, und bildet diese neue Behandlungsweise den 
Grund des neuesten Systems del' Baumwollzeugbleicherei. 

U nter den vielen Schwierigkeiten, welche bei diesem Prozesse 
anfangs zu uberwinden waren, trat besonders e i n e dem Dampfen 
des mit Natronlauge durchtrankten Gewebes entgegen; man fand 
namlich, dass, wenn die Stucke wahrend des Dampfens freier Luft 
ausgesetzt waren, diesel ben durch Oxydation der Cellulose eine 
Schwachung und Zersetzung erlitten. 

Dieser Nachtheil wurde durch die gleichzeitige Anwendung 
l'eduzil'endel' Mittel und durch das Al'beiten in geschlossenen 
Kesseln bei massigem Drucke und steter Feuchthaltung del' Waare 
beseitigt. 

Der Mather-Thompson'sche Prozess. 
Derselbe besteht aus zwei Operation en : dem Kochell odeI' 

R('inigen und dem eigentlichen Bleichen. 
Das Kochen. Die Waal'e ist zu einem langen Strang zusammen

genaht und mit del' heissen Losung von Natronlauge behandelt, die 
bel'eits vorher zu einem Kochen im Kessel gedient hat. Die Stucke 
werden dann gewaschen, auf eigens konstruirten Waggons aufge
schichtet, und diese dann in die Kessel eingefahren. 

Die Dampfkessel sind horizontale Kocher, deren vorderes Ende 
mit einel' schwel'en, schmiedeeisernen Thill' versehen ist, welche 
durch ein hydl'aulisches Hebewel'k geschlossen und geoff net wird. 
Eine Centrifugalpumpe, welche dul'ch eine auf del' Hohe des Kessels 
angebl'achte umgekehrte T-Rohl'e mit jedem del' Waggons vel'bunden 
ist, vel'mittelt die bestandige Circulation del' Natronlauge dul'ch das 
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Gewebe, so dass dasselbe stets von derselben durchdrungen und 
dadurch vor Zersetzung bewahrt wird. Die zu dieser Operation 
verwendete Natronlauge hat eine Starke von 2-30 Be. und einen 
ungefahren Gehalt von 0,5-1 Prozent Aetznatron. Der im Kessel 
herrschende Druck ist etwa 314 Atmospharen und die Dauer des 
Dampfens 5 Stunden. 

Nach dem Dampfen wird die Lauge in ein unter dem Kessel 
befindliches Reservoir abgelassen und die Waare mit heissem Wasser 
mittels derselben Pumpvorrichtung gewaschen. Rierauf ofl'net man 
den Kessel, wascht noch einmal kalt und schreitet nun zum zweiten 
Theil des Verfahrens, dem eigentlichen Bleichen. 

Die Waggons sind korbartige Behalter aus galvanisirtem Eisen
blech, und finden zwei solcher vVaggons in einem Kessel Platz. In 
der Mitte des Waggons befindet sich eine durchloeherte Saule, die 
als Kanal fiir die Natronlauge dient, und durch welche die Lauge 
auf die Waare gepumpt wird. Die vYaare wird entweder in Strang
form oder auch ihrer ganzen Breite nach auf die Waggons geschichtet. 

Der eben beschriebene Dampfkessel kann auch bei dem ge
wohnlichen Bleichprozess in Anwendung gebracht werden und ist 
mit geringen Modifikationen auch als Bauchkessel zu verwenden, in 
welchem dann Kalkmilch statt der Natronlauge mittels der Pumpe 
durch die Waare gedriickt wird. 

Das Bleichen. Das eigentliche Bleichen wird in einer Reihe 
von Rollenstandern ausgefuhrt. Die vYaare passirt durch 

1) Reisses Wasser, 
2) Chlorkalklosung~ 

3) Gasformige Kohlensaure, 
4) Wasser, 
5) SodaIosung, 
G) Wasser, 
7) Chlorkalklosung, 
8) Gasf6rmige Kohlensaure, 
9) Wasser, 

10) Salzsaure, 
11) Wasser. 

Die Geschwindigkeit, mit der die Waare die Rollenstander 
passirt, ist etwa 50 m in der Minute. 

Die Anwendung der gasformigen Kohlensaure ist das einzige 
ehemisch Neue in dem Prozesse; sie setzt die unterchlorige Saure 
in Freiheit und bewirkt dadurch das eigentliche Bleichen. 

Der durch die Kohlensaure entstehende kohlensaure Kalk 
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schlagt sich auf del' Faser nieder und wird durch die him·auf folgende 
Saurepassage von derselben entfernt. Eine allgemeine Verbreitung 
hat die Behandlung mit Kohlensaure nicht gefunden. 

Nachtrag zu den MittheiJungen iiber das Mather'sche Bleichverfahren. 
Die folgenden Mittheilungen nebst den dazu gehorenden Ab

bildungen stammen aus einer Reihe von Artikeln, welche in dem 
italienischen Blatte "L' In d u s t ria" erschienen sind. Die Figuren 
zeigen die Einrichtung des grossen Etablissements der Herren 
de Angeli & Co. in Mailand, in welchem das neue Verfahren des 
Kochens mit Natronlauge eingeftihrt und die nach der alten Me
thode arbeitende Anlage derart modifizirt wurde, dass sie im Stande 
ist, allen Bedingungen des Mather'schen Verfahrens zu entsprechen. 

Tafel II zeigt im Grundriss die ganze Anlage mit den Appa
raten, welche etwa 50-60000 kg Baumwolle in der W oche zu 
bleichen im Stande sind. 

Die Apparate sind folgende: 
F Dampfkochkessel, 
C' Centrifugalpumpe, 
f g h Cisternen fiir Natronlauge, 
P q Plattform und Schienen fiir die Waggons, 
V Waggons fiir die in die Kessel einzufiihrende Waare, 
U Cistern en fiir die Stiicke, 
M N gewohnliche Kochkessel mit Injektoren, welche im alten 

Verfahren zum Kochen der Waare mit Kalk oder Soda 
dienten und im neuen Prozess zum Erwarmen von Wasser 
bestimmt sind, 

E Rollenwaschmaschine fUr die Natronlauge, 
D Ausquetschmaschine (Squeezer), 
C Waschmaschine (auch als Sauremaschine benutzt), 
X Auswindemaschine (Centrifuge), 
A Waschmaschine, 
G Chlorbottich, 
B Sauremaschine, 
H Waschmaschine (Clapot), 
L Auswindemaschine, 
P QR S Cistern en fUr die StUcke. 
Die Bleichoperationen in der Fabrik del' Herren de Angeli 

& Co. werden in folgender Reihe vorgenommen: 
]) Waschen auf del' Maschine A. 
2) Lagern der StUcke in Cisterne P. 
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3) Sauern mit Schwefelsaure von 21/2 0 Be. auf Maschine B. 
4) Lagern del' gesauerten StUcke in den Cisternen U. 
5) Waschen auf Maschine C. 
6) Impragniren mit Natronlauge von F2 0 Be. in Maschine E. 
7) Laden del' Waare in die Waggons V zum Einfuhren in den 

Mather'schen Kessel. 

8) Erstes Kochen im Dampfkocher wah rend 6 Stunden mit 
Colophoniumseife und Natronlauge bei einem Dampfdruck von 
2/3 Atmospharen. FUr 2500 kg trockener Baumwollstofl'e ~erden 
genommen 

40 kg Aetznatron, 
20 kg Colophonium, 
2000 1 Wasser. 

9) Zweites Kochen mit calcinirter Soda wahrend 2 Stunden, bei 
einem Druck von l/Z Atmosphare. 

FUr 2500 kg Waare werden genommen: 
30 kg calcinirteSoda, 
1400 1 Wasser. 

10) Waschen del' im Kessel befindlichen Waare mit heissem 
Wasser wahrend 3/4 Stunden. 

11) Waschen mit kaltem Wasser; die Waggons werden aus dem 
Kessel genommen. 

12) Ausquetschen del' Waare auf dem Squeezer D. 
13) Chloren mit einer 1/4 0 Be. starken ChlorkalklOsung in G. 
14) Einlagern wahrend 3 Stunden in Cisterne Q. 
15) Durchnehmen durch 21/Z 0 Be. starke Schwefelsaure in H. 
16) Einlagern del' gesauerten Waare wahrend 2-3 Stunden in 

del' Cisterne R. 
17) Waschen in Maschine 1. 
18) Ausquetschen in J oder L. 
19) Einlagern der gebleichten StUcke in den Cisternen S. 
20) Ausbreiten und Trocknen del' Waare auf del' Cylinder

trockenmaschine. 
Die letztere Operation geschieht auf einer Reihe von Cylindern 

T, welche in Fig. 1 (Dllrchschnitt) und in Fig. 2 (Langsschnitt) 
ersichtlich sind. 

Bei dem eben beschriebenen Bleichverfahren wird eine 
schwachere Chlorkalklosung als im alten Prozesse angewendet. 
Ausserdem erreicht man durch dasselbe eine grosse Ersparniss an 
Zeit und den zur Verwemlung kommenden Materialien, so dass 
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dieses Verfahren als eine der wichtigsten Neuerungen, die in letzter 
Zeit in del' Baumwollbleicherei eingefuhrt wurden, zu betrachten ist. 

Professor Lunge's Verfahren. 
Professor Dr. Lunge wendet zur Verstarkung del' Wirkung des 

Chlorkalks ein Reagens an, welches, wie er behauptet, bis jetzt 
noch nicht in Anwendung gebracht wurde, namlich Essigsaure odeI' 
eine ahnliche schwache organische Satire, z. B. Ameisensaure. Del' 
Preis del' Essigsaure hindert deren Anwendung nicht, da nul' ge
ringe Mengen nothig sind und diese stets regenerirt werden. 

Die Einwirkung del' Essigsaure ist folgende: Es bildet sich 
durch ihre Reaktion auf den Chlorkalk freie unterchlorige Saure 
und essigsaurer Kalk. Erstere giebt wahrend des Bleichens del' 
Faser ihren Sauerstoft' ab und wird zu Salzsaure reduzirt, welche 
ihrerseits wieder den essigsauren Kalk zersetzt, wobei freie Essig
saure und Chlorcalcium entstehen. Die auf diese Weise regenerirte 
Essigsaure tritt nun von Neuem in die Reaktion ein, woraus er
sichtlich ist, dass nul' eine ganz geringe Menge Essigsaure ver
braucht wird. Die entstehende Salzsaure kann nicht schadlich auf 
das Gewebe einwirken, denn sie wi I'd zur Zersetzung des essig
sauren Kalkes in Anspruch genommen. Diese Thatsache ist von 
grosser Wichtigkeit, denn wie bereits erwahnt, wirkt Salzsaure bei 
langerer Dauer schadlich auf das Gewebe ein, wahrend Essigsaure 
an und fur sich ungefahrlich ist. 

Da kein unlosliches Kalksalz durch den Lunge'schen Prozess 
auf del' Faser zuruckbleibt, so konnen die dem Chloren folgenden 
Saurepassagen weggelassen werden. Man erzielt daher dureh diese 
Methode eine Ersparniss an Salzsaure und lauft nicht Gefahr, dass 
durch unvollstandiges Waschen etwa Salzsaure in dem Gewebe 
zuruckbleiben und dasselbe beim nachherigen Trocknen schwachen 
konnte. 

Essigsaure oder eine andere schwache organische Saure kann 
in der verschiedensten Weise angewendet werden: 1) durch Hinzu
fugen del' Essigsaure zur Bleichflussigkeit, 2) durch eine Passage 
del' Waare in verdunnter Essigsaure nach dem Chloren, oder 3) in
dem man die Waare durch schwach mit Essigsaure angesauertes 
Wasser nimmt und nach und nach die Chlorkalklosung hinzufugt. 

Es ist erwiesen, dass bei dem richtig geleiteten Lunge'schen 
Verfahren eine bedeutende Ersparniss an Chlorkalk gemacht und 
das Wasser nicht so stark wie bei den anderen Bleichprozessen 
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verunreinigt wi rd. Wenn die Waare, nach dem Kochen mit Alkali, 
solches noch vor dem Chloren enthalt, odeI' wenn das zur Verfiigung 
stehende Wasser sehr hart ist und del' angewendete Chlorkalk viel 
Aetzkalk enthalt, so wird nattirlich eine bedeutendere Menge Essig
saure nothig sein, urn die unterchlorige Saure in Freiheit zu 
setzen. 

In allen diesen Fallen ist es gerathen, mittels Salz- odtr 
Schwefelsaure das Alkali odeI' den Kalk vorsichtig zu neutralisiren 
und dann erst die zur Reaktion nothige Menge Essigsaure 
zuzusetzen. 

Der Lunge'sche Prozess ist sowohl fUr die vegetahilische Faser 
in rohem und gesponnenem Zustande, als auch fUr das Bleichen der 
weissen Stellen in mit Alizarin gefarbtenStucken anwendbar. 

Elektrische Bleichverfahren. 
Dieselben haben in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit auf 

sich gelenkt, und sind mehrere Methoden empfohlen worden, die meist 
auf del' Zersetzung von Chloriden durch den elektrischen Strom 
beruhen, wobei wahrscheinlich unterchlorige Saure entsteht, welche 
dann auf gewohnliche Weise wirkt. 

1m Her mit e'schen Prozess wird Magnesiumchlorid angewendet. 
Einige empfehlen Chlorcalcium odeI' Kochsalz, wahrend Andere 
vorschlagen , Wasser elektrolytisch zu zersetzen und den im status 
nascens auftretenden Sauerstoff als bleichendes Mittel zu verwenden. 

Es ist noch nicht an der Zeit, ein bestimmtes Urtheil tiber 
diese elektrischen Prozesse abzugeben, da sie sich noch aBe im 
Versuchsstadium befinden; es ist abel' wahrscheinlich, dass die 
Elektricitat in Zukunft eine gewisse Rolle beim Bleichen spielen 
wird. Gegenwartig ist jedoch die Elektricitat eine noch viel zu 
theure Kraft, als dass sie den viel billigeren Chlorkalk mit Erfolg 
bekampfen konnte. 

Oas Bleichen mit Wasserstoffsuperoxyd 1). 

Das Bleichen der Baumwolle mit Wasserstoffsuperoxyd voll
zieht sich auf kaltem Wege, und ist es nothig, dem Wasserstoff
superoxyd eine verdtinnte Natronlauge zuzusetzen. Verwendet man 
eine zu concentrirte Natronlauge, so nndet eine zu sttirmische Sauer
stoffentwickelung statt, und die Baumwolle wird nicht gebleicht. 

1) Die Angaben iiber das Bleichen mit Wasserstoff.~uperoxyd verdanken wir 
der Freundlichkei t des Herrn H 0 rae e K 6 chI in. 
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Die angewandte Methode ist die folgende: 
Man nimmt die Waare erst durch ein Schwefelsaurebad von 

2 0 Be., schichtet dieselbe auf einen Haufen und wascht am anderen 
Morgen. Hierauf passirt man ein Bad folgender Zusammensetzung: 

1 I Natronlauge, 
114 1 Wasserstoffsuperoxyd (12 Volumprozente H2 O2 im Liter 

des Handelsproduktes), 
1/12 1 Natriumsilicat, 20 0 Be. 
Die Waare wird wahrend 8 Tagen auf einem Haufen liegen 

gelassen, hierauf. in Wasser ausgekocht und durch ein zweites Bad 
genommen; dasselbe besteht aus: 

1 1 Wasser, 
1 1 Wasserstoffsuperoxyd, 
114 1 Natriumsilicat, 20 0 Be. 

Dann wird die Waare 3 Tage liegen gelassen, gewaschen und 
getrocknet. 

Die so gebleichte Waare kann fUr gewisse Druckzwecke nicht 
benutzt werden, da sie sich in Alizarin ausfarbt. 

Die Bleichmethode mittels Wasserstoffsuperoxyd dUrfte, falls es 
moglich sein wird, dasselbe billig herzustellen, in Zukunft eine 
grosse Rolle spielen. 

Oas Priifen des gebleichten Gewebes. 
Ein richtig gebleichtes Gewebe solI nicht nur ein gutes Weiss 

besitzen, sondern auch frei von jeglichen Flecken sein und sich fUr 
den Zweck eignen, fUr welchen es bestimmt ist. Hat dasselbe wah
rend des Bleichens seine Festigkeit verloren, so hat es natUrlich 
auch an Werth eingebUsst. 

Blieb unterchlorige Saure in dem gebleichten Stucke zurlick, 
so verrath sich dieselbe schon durch ihren Geruch, wahrend anhaftende 
Saurespuren dadurch entdeckt werden, dass man eine Probe des 
verdachtigen Gewebes in reinem Wasser wascht und das Wasser 
dann mittels eines empfindlichen Indikators prUft. 

Sehr zu empfehlen ist es ferner, zu untersuchen, ob sich beim 
Bleichen nicht Oxycellulose gebildet hat, was durch Ausfarben einer 
Probe in einer schwachen Methylenblaulosung (etwa 1 g Methylen
blau in 1 1 Wasser) zu erkennen ist. Bleibt die Probe nach dem 
Waschen blau, dann hat sich Oxycellulose gebildet. 

Eine weitere, wichtigere Prlifung der gebleichten Waare ist die 
Untersuchung auf ihre Fahigkeit, sich in Alizarin gut ausfarben zu 
lassen. Eine richtige Krappbleiche liefert neben gutem Roth auch ein 
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schones Weiss im gefarbten Stuck, wahrend hingegen ein gut ge
bleichtes Stuck manchmal kein gutes Roth liefert. Dieser Versuch 
lasst sich im Kleinen nicht so gut wie im Grossen ausfUhren. 

Das zu prUfende gebleichte StUck wird mit einem zweiten, be
reits als gut erkannten zusammengenaht, mit demselben Mordant 
bedruckt, gedampft, gekuhkothet und ausgefarbt. Durch Vergleich 
der beiden lasst sich dann nachweisen, ob das betrefi'ende Gewebe 
sich zum Ausfarben in Alizarin eignet oder nicht. 

Die in der Bleicherei angewandten Chemikalien. 
Kalkllydrat oder geloschter Kalk [Ca (OH)2]' Der kohlensaure 

Kalk, als Kalkstein reichlich in der Natur verbreitet, liefert das 
Ausgangsmaterial zur Gewinnung des Kalkhydrates. In eigens kon
struirten Oefen wird der Kalkstein bei hoher Temperatur erhitzt 
oder wie der technische Ausdruck lautet "gebrannt"; er bUsst 
hierbei die Kohlensaure ein und verwandelt sich in Calciumoxyd: 

Ca COs = CaO + CO2, 
Der auf diese Weise gewonnene Kalk zieht begierig Wasser an 

und verwandelt sich in gelOschten, besser gesagt "kaustischen 
Kalk" : 

CaO + H20 = Ca[OHJ2' 
Das Loschen des Kalkes geschieht meist in holzernen oder 

eisernen Gefassen durch Handarbeit, doch besitzen grosse Bleichereien 
auch mechanische Ruhrwerke. 

Es empfiehlt sich, die fUr einen Bleichposten nothige Kalk
menge erst mit wenig Wasser zu versetzen und die bei gutem 
frischgebranntem Kalk sogar heftige Reaktion abzuwarten, bevor 
man weiter Wasser zusetzt. Man erhalt auf diese ~T eise eine be
deutend bessere Kalkmilch. 

Zwei Punkte mUssen bei der Anwendung des Kalkes ins Auge 
gefasst werden: Erstens solI der anzuwendende Kalk frisch gebrannt 
sein; wenn er zu lange an freier Luft odeI' gar in ~T asserdampf
atmosphare liegt, so bUsst er seinen eigentlichen Werth ein, denn 
wie bekannt, zieht der Kalk begierig CO2 an und verwandelt sich 
in kohlensauren Kalk, welcher fUr den Bleichzweck absolut werth
los ist. Zweitens soll del' Kalk keine Steine oder erdige Massen 
enthalten; es ist daher dringend geboten, die Kalkmilch vor deren 
Gebrauch zu sieben, damit nicht Steine oder Sand in den Kalk
bottich gelangen konnen. 

Kalk wird selten vor dem Gebrauch analytisch untersucht; man 
begnUgt sich, denselben mit einem als gut anerkannten zu ver-
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gleichen, indem man gleiche Gewichtsmengen mit gleichen Wasser
mengen loscht, die hierzu nothige Zeit beobachtet und dann die 
Milch der beiden Kalksorten vergleicht. 

Auf analytischem Wege lasst sich der Werth eines Kalkes 
durch Titration mit Normalsalzsaure bestimmen; ein anderes Ver
fahren, urn die im Kalk enthaltene Kohlensauremenge zu ermitteln, 
besteht darin, dass die Kohlensaure durch Salzsaure frei gemacht 
und durch Wagung bestimmt wird. 

Kohlensaures Natron wird im Grossen gegenwartig nach zwei 
Verfahren hergestellt: 

1) nach dem Leblanc'schen Verfahren und 
2) nach dem Solvay'schen Ammoniaksodaprozess. 
Die L e b 1 a n c ' sche Methode ftihrt Chlornatrium mittels 

Schwefelsaure in schwefelsaures Natrium tiber, wobei Salzsaure frei 
wird, welche, in Wasser gelost, das kaufliche rohe Handelsprodukt 

2NaCl + H2 S04 = Na2 S04 + 2H Cl 
liefert. 

Das Natriumsulfat wird dann in eigenen Oefen mit Kalk
stein und Kohle behandelt, wobei sich nach einer Reihe von 
Reaktionen kohlensaures Natron bildet, und gleichzeitig das 
Natriumsulfat zu Natriumsulfid 

Na2 S04 + 2C = 2C02 + Na2 S 
reduzirt wird. Dieses bildet in Verbindung mit dem kohlensauren Kalk 

Na2S + CaCOs = CaS + Na2Cos 
kohlensaures Natrium und Calciumsulfid. 

Der Ueberschuss an kohlensaurem Kalk wird durch die Kohle 
zu Calciumoxyd reduzirt, wobei Kohlenoxyd 

2 CaCOs + 2C = 4CO + 2CaO 
frei wird. 

Das Ende des Prozesses ftihrt zur hauptsachlichen Bildung von 
kohlensaurem Natron, Calciumoxyd, Calciumsulfid und anderen 
Nebenprodukten. Die Rohsodaschmelze wird mit Wasser ausge
laugt, wobei das Natriumcarbonat in Losung geht, wah rend das 
Gemisch von Kalk und Calciumsulfid zurtickbleibt und Anlass zu 
dem taglich wachsenden und tibelriechenden Haufen giebt, welcher 
eine Leblanc'sche Sodafabrik schon von Weitem bemerkbar macht. 

Die nach dem Leblanc'schen Prozesse erzeugte Soda kommt in 
drei Formen in den Handel: 

als calcinirte Soda, 
als krystallisirtes Produkt mit 10 Molektilen Krystallwasser: 

Na2 COs + 1 OH20, 
als krystallisirtes Carbonat ohne Krystallwasser. 
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Die calcinirte Soda wird gewohnlich nach angegebenem Grad 
verkauft, und schwankt ihr Gehalt an Na2 COa zwischen 48-58 Pro
zent. Die minderwerthigen Produkte sind mehr oder weniger mit 
den Nebenprodukten del' Sodafabrikation verunreinigt. 

Die calcinirte Soda enthali betrachtliehe Mengen kaustisches 
Natroni fur das Kochen der Waare ist dies jedoch nicht von Nach
theil, sondel'll eher ein V ortheil, wahrend fur andere Zwecke das 
Vorhandensein kaustischen Natrons schadlich wirken kann und 
daher ein reineres Produkt verwendet werden muss. 

Oft findet man bei del' Analyse einen betrachtlichen Gehalt an 
Chlol'llatrium, das von dem Lieferanten beigemischt wurde, um die 
weniger kohlensaures Natron enthaltende Soda doch in der ange
gebenen Starke zu liefel'll, auch Natriumsulfat, welches in Folge 
des Sodaprozesses gebildet wird. 

U nter anderen Verunreinigungen der Soda seien noch erwahnt: 
ein Gehalt an Sulfiden und an Eisen. Der letztere macht die Soda 
fUr manche Zwecke absolut ungeeignet, und sollte ein stark eisen
haltiges Produkt vermieden werden, da es beim Kochen oft Anlass 
zu den so unangenehmen Rostflecken giebt. 

Bei einer quantitativen Analyse muss die Menge des freien 
Alkalis [Na2 0], del' Kausticitat, wie der Gesammtalkalinitat, be
stimmt werden, was nach den allgemein analytischen Methoden ge
schieht, die hier wohl nicht naher beschrieben zu werden brauchen. 

Ammoniaksoda kommt gewohnlich in reinem Zustande frei von 
kaustischem Natron und Sulfaten in den Handel. Sie wird durch 
die Reaktion der Kohlensaure und des Ammoniaks auf eine stark 
concentrirte Kochsalzlosung erzielt. 

Es bildet sieh beim Solvay'schen Verfahren zuerst Natrium
bicarbonat und Chlorammonium 

Na C1 + NH4R > COa = NH4 Cl + NaH > COa' 
Das Bicarbonat fallt aus der Losung aus, wah rend Salmiak 

gelost bleibt. Nach der Trennung beider wird die Bicarbonatlosung 
zur Trockenheit eingedampft und dann gegluht, wobei kohlensaures 
Natrium entsteht und Kohlensaure frei wird, welehe wieder zu einer 
darauffolgenden Operation benutzt wird. 

Das entstehende Chlorammonium giebt durch die Behandlung 
mit Kalkhydrat Ammoniak ab, welches ebenfalls von Neuem in die 
Reaktion tritt: 

2NH4 Cl + Ca(OH)2 = Ca C12 + NHa + 2H2 0. 
'Vie man sieht, wird die Kohlensaure und das Ammoniak in 

continuirlicher Weise ausgenutzt, und das einzige Nebenprodukt des 
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Solvay'schen Sodaprozesses ist Chlorcalcium, welches bis zur Stunde 
noch nicht weiter verarbeitet werden kann, obwohl grosse An
strengungen gemacht wurden, daraus Salzsaure, Chlor und Chlor
kalk zu gewinnen. 

Krystallisirte Sodaarten. Die gewohnliche krystallisirte Soda 
[Na2 C03 + 10H20] bildet lange, durchsichtige Prismen des mono
klinen Systems, welche in 11/2 Theilen Wasser loslich sind. In 
Anbetracht des ziemlich grossen Wassergehaltes ist die Krystallsoda 
ein theureres Produkt als calcinirte oder Ammoniak-Soda und wird 
daher nur zu Zwecken benutzt, die eine reine, von kaustischem 
Natron freie Soda beanspruchen. SoIl Krystallsoda bei der Bereitung 
von Beizen fur Alizarinroth oder Rosa Anwendung find en , so 
muss sie ganz trei von Eisen sein. 

Der Handelswerth der Krystallsoda liegt in ihrem Gehalt an 
kohlensaurem Natron und ihrer grossen Reinheit, weshalb sie sich, 
obwohl im Preise ziemlich hoch, auch fur die Wasche des Haushalts 
ganzlich eingeburgert hat. 

Krystallisirtes Natrinmcarbonat mit wenig Krystallwasser wurde 
in den letzten Jahren auf den Markt gebracht; es ist ein sehr 
reines Produkt und daher billiger als Krystallsoda. Das von der 
Firma Gas k e 11 De a con & Co. fabrizirte Natriumcarbonat III 

Krystallform zeigte folgende prozentische Zusammensetzung: 
Natriumcarbonat. . 82 
Kaustisches Natron. ° 
Natriumsulfat . Spuren 
Natriumchlorid 0,25 
Wasser. 17 

99,25. 

Aetznatron oder kanstisches Natron [Na OH], welches gegen
wartig immer weitere Verwendung in der Bleicherei von Garnen 
und Geweben findet, wurde schon fruher bei der Leinenbleiche ge
braucht. Es wird in grossen Mengen beim Sodaprozess gewonnen 
und kommt in flussiger wie fester Form in den Handel. 

Kohlensaures Natron bildet durch doppelte Umsetzung mit 
Aetzkalk kohlensauren Kalk und Aetznatron: 

Ca(OH)2 + Na2 COs = Ca C03 + 2NaOH. 
Die auf diesem Wege erhaltene Natronlauge wird dann zu einer 

gewissen Concentration eingedampft und bildet das flussige Handels
produkt. Urn festes Aetznatron herzustellen, wird die Natronlauge 
fast bis zur Trockenheit eingedampft, in Gefasse aus Eisenblech 
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gefiillt und in denselben der AbkUhlung tiberlassen, wobei das 
Aetznatron dann erstarrt. 

Die G r e e n bank Al cal i Co. brachte in den letzten Jahren ein 
weisses, pulverformiges Aetznatron mit einem garantirten Gehalt von 
98 Prozent in den Handel. Dieses pulverformige Aetznatron ist 
besonders fUr Laboratoriumszweeke sehr zu empfehlen. 

Kohlellsaures Kalium oder Pottasche [K2 COs] wird nur in 
sehr geringem Masse in der Bleicherei verwendet und ist fast voll
standig von der viel billigeren Soda verdrangt worden. 

Die Pottasche des Handels wird durch Eindampfen der beim 
Auslaugen der Holzasche erhaltenen Laugen gewonnen und kommt 
in Form eines weissen oder blaulichen Pulvers, dessen Gehalt an 
kohlensaurem Kali sehr verschieden ist, in den Handel. Auch 
nach einem, dem Leblanc'schen Prozesse analogen Verfahren lasst 
sich Pottasche darstellen. 

Da die Pottasche sehr hygroskopisch ist, so thut man gut, bei 
Untersuchung derselben eine Wasserbestimmung vorzunehmen. Der 
wirksame Bestandtheil der Pottasche ist ihr Gehalt an kohlensaurem 
Kalium, der daher analytisch festgestellt werden muss. 

Aetzkali [K OR] wird fast gar nicht in der Bleicherei ver
wendet. Die Kalilauge wird durch Zersetzen der Pottasche mit 
Aetzkalk erhalten und kommt in fhtssigem wie festen Zustande in 
den Handel. 

Die in der Bleicherei angewandten Sauren. 
Schwefelsaure LH2 S041 wird gewohnlich in der Concentration 

von 66° Be. gekauft. Sie wird naeh dem alten wohlbekannten 
englischen Prozesse, in welch em gegenwartig die Schwefelkiese den 
Schwefel verdrangt haben, dargestellt. 

Es bildet sich durch das Rosten der Pyrite oder beim Ver
brennen von Schwefel ZUf~rst schweflige 8aure, welche sich in den 
Bleikammern in Verbindung mit Luft, Dampf und Salpetersaure
dampfen in 8chwefelsaure verwandelt: 

8 + O2 = 802, 
S02 + 0 + H20 = H2 S04' 

Das aus den Kammern direkt kommende Produkt, die sogen. 
Kammersaure, wird, wenn es uberhaupt kauflich zu haben ist, nur 
wenig gebraucht. Die Schwefelsaure des Handels ist meist eine 
farblose oder nur sehr wenig gefarbte, schwere olige Fltissigkeit. 

Beim Leeren der 8chwefelsaure enthaltenden Ballous muss stets 
mit grosser Vorsicht zu Werke gegangen werden, denn durch 

Sansone. 3 
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Ausserachtlassung gewisser Vorsichtsmassregeln ereignen sich oft 
schwere Unghtcksfalle. Die aus dim europaischen Fabriken stam
menden Schwefelsaureballons befinden sich entweder in geflochtenen 
Korben, odeI' in Holzkisten, die mit Stroh ausgeftillt sind; bedeutend 
praktischer ist die amerikanische Art derVersendung von Schwefel
saureflaschen, die ganz von einer holzernen Kiste umgeben sind 
und auf diese Weise auf weite Strecken ohne jede Gefahr versandt 
werden konnen. 

Jede Sendung von Schwefelsaure solI zum mindesten araometrisch 
bestimmt werden, um festzustellen, ob die Saure wirklich dem von 
del' Fabrik angegebenen Grade entspricht. 

Salzsliure, Chlorwasserstoffsaure [H Cl] wird im Grossen bei 
del' Darstellung von schwefelsaurem Natrium beim Leblanc'schen 
Sodaprozess und nach Hargreave's Sulfatmethode gewonnen. Bei 
letzterer wiTd gasformige schweflige Saure in eine Reihe grosser 
eiserner Behalter, nach Art del' W oulf' schen Flaschen, geleitet, in 
denen sich Kochsalz befindet. Dureh Uberhitzten \Vasserdampf und 
den Sauerstoff del' Luft wird die schweflige Saure zu Schwefel
sam·e oxydirti diese zersetzt das Chlornatrium unter Bildung von 
Natriumsulfat und Salzsaure, welche letztere dann in den sogen. 
Hargreave'schen ThUrmen absorbirt wird: 

2Na Cl + S02 + 0 + H20 = Na2 S04 + 2HCl. 
Die rohe kaufliche Saure ist von gelber Farbe, welche theil

weise von Eisenehlorid und organischen Substanzen herrUhrt. Die 
Dichte derselben ist 1,175 odeI' 19-220 Be. Sie wird stets nach 
einem angegebenen Grade verkauft und muss daher auf diesen ge
pruft werden. 

Chlorkalk. 
Del' Chlorkalk wird durch die Einwirkung von Chlorgas auf 

geloschten Kalk in eigens konstruirten Kammern fabrizirt. Das 
Handelsprodukt bildet ein weisses Pulver, welches stark nach Chlor 
riecht. Die empirische Formel des frisch bereiteten Chlorkalks ist 
Ca3 H6 0 6 C14 • 

Wasser zersetzt Chlorkalk, wo bei folgende Reaktion VOl' sich geht: 
Ca3 H6 0 6 014 = Ca (OH)2 + Ca CI2 + Oa (001)2 + 2 H20. 

Calciumhydrat bleibt ungelost, wahrend Chlorcalcium und Calcium
hypochlorit in Losung gehen. Letzteres bildet aUein den wirk
samen Bestandtheil des Chlorkalks, denn nul' durch die oxydirende 
Wirkung del' unterchlorigen Saure wi I'd del' naturliche Farbstoff 
del' Baumwollfaser zerstort. Del' Werth eines Chlorkalks richtet sich 
daher nach seinem Gehalt an Hypochlorit odeI' wirksamem Chlor. 
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Man findet ausser dem festen Chlorkalk noch eine sogen. 
B 1 e i c h fl ii s s i g k e i t im Handel, welche nichts Anderes als mehr 
oder weniger concentrirte Chlorkalklosung ist. FUr kleine Fabriken 
ist es praktischer, die Bleichfltissigkeit direkt zu kaufen, falls die
selbe billig zu haben ist, und sie dann durch Zusatz von vVasser 
auf die erforderliche Starke zu bringen. 

Der Chlorkalk und die Bleichfliissigkeit sollen stets vor del' 
Anwendung auf den Gehalt an ,virksamem Chlor gepriift ·werden. 
Del' beste Chlorkalk enthalt davon 38 Prozent, die meisten del' 
Handelsprodukte zeigen jedoch bloss einen zwischen 32-37 Pro
zent schwankenden Chlorgehalt; die Bleichfliissigkeit weist ge
wohnlich 8 Prozent Chlor auf. Unter den verschiedenen Methoden 
der Chlorkalkuntersuchung ist die von Pen 0 t eine flir Fabrikzwecke 
sich sehr eignende; sie beruht auf der Oxydation der arsenigen 
Saure zu Arsensaure durch das Calciumhypochlorit: 

AS2 Os + Ca(OCl)2 = AS2 0 5 + Ca C12• 

Die Titration der Chlorkalklosung geschieht mit 1/ 10 normal
arseniger Saure, welche man sich auf folgende Weise bereitet: 
4,95 g suhlimirte arsenige Saure und 25 g umkrystallisirtes Natrium
carbonat werden in 200 cern Wasser gelost und die Fllissigkeit dann 
genau auf 1 Liter gebracht. 1 ccm diesel' lito Normallosung entsprieht 
dann 0,003546 g wirksamem Chlor. 

Als Indikator dient Jodkaliumstarkepapier, das man sich folgen
derweise bereitet: 3 g Kartofi'elstarke werden mit wenig ,Yasser 
gut angeteigt und dann bis zur klaren Losung erhitzt. Man fiigt 
dann 1 g Jodkalium und 1 g reines kohlensahres Natrium, beide 
einzeln gelost, zur Starkelosung und ste11t auf 1; 2 Liter. Reines 
Filtrirpapier wird nun mit diesel' Jodkaliumstarkelosung durchtrankt, 
getrocknet und in gut schlim;senden Flaschen aufbewahrt. 

Zur Prlifung eines Chlorkalks wiegt man 10 g desselben ge
nau ab, schlemmt diese in einem Morsel' mit kaltem " Tassel' und 
fullt durch mehrmaliges Nachwaschen in die Literflasche. Man 
schiHtelt haufig um und flillt bis zur Marke auf. 

Zllr jedesmaligen Titration nimmt man 50 ccm der Chlorkalk
losung und lasst so lange lito normalarsenige Saure zufliessen, bis 
auf dem Jodkalium-Papier kein blauer Fleck durch Tupfen mehr 
entsteht. Einige Chemiker nehmen die triibe Flussigkeit, ahdere die 
filtrirte znr Analyse. Die Reaktion auf dem Starkepapier wird 
durch das Jod ersichtlich gemacht, welches stets durch die aquiva
lente Menge Chlor in Freiheit gesetzt wird und mit del' Starke jene 
wohlbekannte blaue Farbung erzeugt. Die Anzahl del' verbrauchten 

3* 



36 II. Das Bleichen der Baumwolle. 

Kubikeentimeter 1/ 10 Normallosung mit 0,003546 multiplizirt, giebt 
die Menge des wirksamen Chlors in 50 eem Chlorkalklosung 
oder 1 / 2 g Chlorkalk an, woraus sieh dann leieht del' Pl'ozentgehalt 
bereehnen lasst. 

Die kauflichen Bleiehfliissigkeiten werden in ganz del'selben 
Weise analysirt. 100 ccm del' BleiehHiissigkeit werden auf 1 Liter ver
diinnt, davon 50 eem zur Analyse verwendet und dann wie erwahnt 
titrirt und del' Prozentgehalt bel'echnet. 

Ueber das PrOfen dar Sauren und Alkalien. 
Del' Einkauf von Sauren geschieht am paufigsten naeh ange

gebenem Al'aometel'grad, sei es nun nach Twaddle oder Beaume, 
oder auch naeh dem spezifisehen Gewicht, obwohl dies nieht immer 
einen richtigen Anhalt fur den Werth einer Saure giebt. Da 
das spezifische Gewieht einer Flii8sigkeit von del' herrschenden 
Tempel'atur beeinHusst wil'd, so sollte man Araometerablesungen 
stets bei einer Temperatur vornehmen, die fiir den betrefl'enden 
Araometer die normale ist; fiir den Beaume'sehen Araometer ist 
dies die Temperatur von 15 0 C. Es diirfte gar nieht sehwierig sein, 
die Araometerbestimmungen in einem Wasserbade diesel' Temperatur 
vorzunehmen. 

Die Priifung del' in del' Bleicherei angewandten sehwaehen 
SaUl'e- und Chlorkalklosungen geschieht meist auch nul' mittels des 
Araometers, obwohl eine derartige Priifung durchaus keine riehtige 
ist. Denn nul' bei einer frischbel'eiteten Losung giebt del' Arao
meter auch genau den betrefl'enden Sauregehalt an, wahrend bei 
einer alteren, bereits mit Kalksalzen gesattigten Saurelosung del' an
gezeigte Sauregehalt nicht del' Wirkliehkeit entsprieht. Man thut 
daher gut, dem Araometer kein allzugl'osses Vertrauen zu sehenken 
und durch volumetrisehe Analyse die Starke del' Losung zu prufen. 
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Obgleich die Farben mineralischen Ursprungs heute nicht mehr 
in so ausgedehntem Masse wie fruher angewendet werden, bilden 
sie doch noch immer eine wichtige Klasse unter den Farbstoffen, 
und einige derselben . sind dem modernen Farber und Zeugdrucker 
geradezu unentbehrlich. Sie werden auf der Baumwollfaser auf 
zweierlei Weise fixirt: als fertiggebildetes Pigment mit Hulfe eines 
fixirenden Mittels, z. B. Albumin, oder indem man zuerst den Mordant 
auf der Faser fixirt und die Farbe in einem zweiten Bade entwickelt. 

Unter den Mineralfarben bilden die weissen eine wichtige 
Gruppe, zwar nicht flir den Zweck des Druckens, da sie nur selten 
zu Druckfarben Verwendung fin den , sondern fur Appreturzwecke. 

Weisse Mineralfarben. 
Kreide oder kohlensanrer Kalk [Ca COal findet sich ausserst 

verbreitet in der Natur vor und wird in besonders starkem Masse 
zum Fixiren von Beizen beim sogen. Aussieden oder dem Degommi
rungsprozess verwendeti ausserdem dient Kreide in der Appretur 
als Fullmasse und endlich wird sie zu gewissen Mineralfarben ge
mischt, urn dieselben abzuschwachen. 

Flir den Zweck des Degommirens solI die Kreide frei von 
Eisen und eisenhaltigen Verbindungen sein und falls sie in der 
Appretur Vel'wendung finden solI, muss sie sich in ansserst fein 
vertheiltem Zustande, frei von Sand und Steinchen befinden. 

Gyps oder schwefelsanrer Kalk [Ca S04J wil'd bloss in der 
Appl'etur del' Gewebe und auch da nul' in sehr beschranktel' Weise 
gebrancht. 

Zinkweiss oder Zinkoxyd [Zn 0] wi I'd zum Vel'mischen der 
minel'alischen Dl'uckfal'ben benutzt. Das Handelspl'odukt, welches 
durch Rosten von Zink bei Luftzufllhl', odeI' dul'ch Calcinil'en von 
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gefalltem, basischem Zinkcarbonat erhalten wird, dient auch manch
mal als Druckfarbe zur Erzeugung weisser Muster auf vorgefarbtem 
Grunde. 

Barynmsnlfat oder Permanentweiss [Ba S04) wird selten zum 
Appretiren verwendet. Haufig findet man Baryumsulfat als Ver· 
falschung von Ultramarin oder anderen Farbstoffen, urn deren spezi
fisches Gewicht zu erhohen. 

Das durch Fallung gewonnene Baryumsulfat hat bedeutend mehl' 
Deckkraft als das natlirliche und wil'd meist als Nebenprodukt bei 
der Erzeugung von Beizen erhalten, z. B. bei del' Darstellung 
des Rhodanaluminiums. Das schwefelsaure Baryum wird auch als 
Reserve benutzt, wobei es jedoch nur mechanisch wirkt. 

Chinaclay, Kaolin, Pfeifenerde- oder Tltonerdesilicat findet beim 
Appretil'en haufige Anwendung. Es findet sich reichlich in del' 
Natur vor und ist das Zel'setzungsprodukt der Feldspathe. 

Die im Handel vorkommenden Kaoline sind sehr verschiedener 
Natur, und richtet sich der Preis derselben nach der jeweiligen 
Glite. Zum A ppretiren von weissen odeI' hellfarbigen Waaren 
muss ein vorzUglicher weisser Kaolin verwendet werden, del' mog
lichst fein zertheilt und frei von Sand und Geroll sein muss. Kao
lin enthalt bis IP/2 Ofo Wasser. Bei del' Prlifung von Handels
mnstem ist die Weisse und Feinheit des Pulvers ausschlaggebend. 

Gelbe Mineralfarben. 
Cltromgelb oder Bleichromat wird im Baumwolldruck in Form 

einer Paste vielfach verwendet. Die Darstellung geschieht durch 
Fallung eines loslichen Bleisalzes mit Kaliumbichromat odeI' auch 
durch Behandlung des als Nebenprodukt bei del' Erzeugung von 
essigsaurer Thonerde erhaltenen schwefelsauren Bleies mit doppelt
chromsaurem Kali. Del' Werth del' kauflichen Paste wird durch 
eine Wasserbestimmung und durch einen vergleichenden Druck
versuch mit einem als gut anerkannten Gelbteig ermittelt. Chrom
gelb wird auch vielfach durch Farben wie durch Druck auf 
del' Faser fixirt; man pflatscht oder druckt zu diesem Zwecke ein 
los1iches Bleisalz auf das Gewebe und lasst dasselbe dann ein Bad 
von Kaliumbichromat passiren. 

Chromgelb gehort zu den echten Farbstoffen; es hat jedoch den 
einen grossen Nachtheil, durch eine schwefelwasserstoffhaltige Atmo
sphare geschwarzt zu werden. Trotzdem wird es haufig verwendet, 
da es, sowohl durch Druck wie durch Farben hervorgerufen, das 
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einzige wirklich echte und auch billige GelL liefert. Die kauflichen 
Gelbteige sind oft mit Baryumsulfat verfalscht. 

Chromorange. Wirc1 neutrales Bleichromat mit Kalkwasser be
handelt, so wird es in ein basisches Chromat verwandelt, welches 
urn so rother wird, je basischer es ist. 

Die im Handel vorkommenden Orangeteige sind grosstentheils 
Mischungen von neutral em (gelbem) und basis chern (orangefarbigem) 
Bleichromat [Pb2 Cr 0 5]. Eine Wasserbestimmung und ein Druck
versuch geben, wie bereits bei ChromgelL erwahnt, Aufschluss tiber 
die Gitte eines Orangeteiges. 

Auf del' Faser wird Chromorange dadurch erzeugt, dass man 
zuerst cine concentrirte Bleisalzlosung pflatscht odeI' aufdruckt, hierauf 
durch Bichromat passirt und dann erst "orangirt", d. h. die Waare 
durch eine heisse Kalkmilch- odeI' Kalkwasserlosung nimmt. 

Ca<lmiumgelb (Sclnvefelca<lmium) wurde sich sehr gut zum 
Farben wie zum Drucken eignen, wenn nicht del' hohe Preis del' 
Cadmiumsalze del' ausgedehnteren Anwendung derselben hinclernd 
entgegentreten wtirde. Del' Vortheil, den das Cadmium VOl' dem 
Chromgelb voraus hat, besteht darin, durch Schwefelwasserstoff nicht 
geschwHrzt zu werden. Cadmiumgelb kOll1mt in Pastenform in den 
Handel. Die Methode, dassel be direkt durch Druck auf del' Faser 
zu erzeugen, wird in einem spateren Absdmitt Lehandelt werden. 

Von den ubrigen gelben Farbstoffen des Mineralreiches seien 
noch erwahnt: 

Chl'ODlSaUrer Bal'yt, del' wedel' so echte, noch so schone Tone wie 
das Bleichromat liefert; del' V ortheil del' Anwenclnng cles Barytsalzes 
liegt ~larin, durch Schwefelwasserstoff nicht geschwarzt zu werden. 

Zinkchl'omat ·o{ler IJasisch ehromsaures Ziuk wird lUll' sehr 
selten verwenc1et, cIa es ebenfalls, was Echtheit unc1 Sehiinheit be
trifft, nieht mit dem Bleichromat konkurrirell kann. 

EisenchaDlois o<ler Rost, del' Formel nach Eisenoxyd, findet 
theils in Tcig-, theils in Pulverform zur HervolTufung heller Tone 
Anwendung. Eisenchamois wird anch direkt auf del' Faser erzeugt 
durch verschiedene Methoden, welche auf del' Fallung von Eisen
oxyd, bessel' gesagt Eisenhydroxyd, beruhen und in einem spateren 
Abschnitt behandelt werden. 

Persulfocyangelb (Canarin) [C3 N3 S3 HJ. Obgleich seit langeI' 
Zeit bekannt, hat es sich doch erst in del' letzten Zeit Eingang in 
den Zeugclruck verschafft; es zeichnet sich durch grosse Bestanclig
keit gegen Licht, Seife, Saure und Chlorkalk aus. Unter dem 
Namen Canarin kommt es als fertig geLildeter Farbstoff, gebunden 
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an Pottasche odeI' Borax, im Handel VOl' und kann in diesem Zu
stande als Dampffarbe verwendet werden; ausserdem wird das Per
sulfocyangelb direkt nach einem, del' Bildung von Anilinschwarz 
ahnlichen Verfahren auf del' Faser erzeugt. Canarin entsteht durch 
die Oxydation eines Rhodansalzes mit Hiilfe eines Chlorates und 
Salz- odeI' Schwefelsaure odeI' auch durch die Einwirkung von 
Arsensaure auf ein Rhodansalz. 

Metallische Pulver. 
Dieselben werden zur Hervorrufung metallisch glanzender Effekte 

im Zeugdruck verwendet und sind meist silber- odeI' goldfarbige 
Pulver, die grosstentheils in Niirnberg erzeugt werden. Es sind 
haufig Legirungen von Kupfer, Zink und Zinn, die zuerst in 
sehr diinne Blattchen gehammert und dann mittels steifer Biirsten 
durch Metallsiebe gepresst werden, urn auf diese Weise ein feines 
Pulver zu ergeben. 

Argentin oder Argentall ist nichts Anderes als Zinn in sehr 
fein vertheiltem Zustande und wird auf folgende Weise erzeugt: 
In ein etwa 10 Liter haltendes thonernes Gefass tragt man eine 
12° Be. starke Chlorzinklosung ein, welchel' 100 g Zinnsalz zu
gefugt werden; man riihrt bis zur volligen Losung des letzteren urn. 
Das Zinn wird durch Streifen von Zink in sehr feiner Pulverform 
ausgefallt, von del' Lasung abgeschieden, gewaschen, bei massiger 
Warme getrocknet und bildet dann das "A r g e n tan" genannte 
Handelsprodukt. 

Die Fixation del' meisten metallischen Pulver geschieht durch 
Aufdruck mittels einer ammoniakalischen CaselnlOsung. Das be
druckte Gewebe passirt dann unter starkem Druck eine heisse 
Kalanderwalze, und erst auf diese Weise wird del' metallische Glanz 
del' Druckfarbe erzeugt. 

Ausserdem verdickt man die Metallpulver noch mit Gummi 
odeI' Albumin, und endlich kann noch eine dickfliissige Natrium
silicatlosung als Verdickungsmittel dienen. 

Die Metallpulver haben fast aIle den grossen Nachtheil, sich in 
die gravirten Stellen del' Druckwalze festzulagern, und ist daher 
ein oftmaliges Reinigen del' letzteren wahrend des Druckes geboten. 

Rothe Mineralfarben. 
Zillllober oder VermilIoll (Qnecksilbersnlftd) hat seit Einfiihrung 

del' Steinkohlentheerfarben viel von seiner ehemaligen Wichtigkeit 
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eingebiisst. Das reine Handelsprodukt liefert einen schonen, satten 
Ton, ist abel' haung durch werthlose Substanzen verfalscht, welche 
die Schonheit des Roth sehr beeintrachtigen. 

Eine Nachahmung des natiirlichen Zinnobers ist das sogen. 
nVermillionnette", welches vor einiger Zeit als Malerfarbe in 
den Handel kam und nichts Anderes als mit Eosin gefarbte Men
nige ist. 

Urn die Verfalschungen des theuren Zinnobers zu ermitteln, ist 
eine genaue Analyse desselben unerlasslich. Ein Druckversuch des 
mit Eialbumin verdickten Zinnobers giebt tiber die Farbkraft des
selben Aufschluss. 

Die noch dem Mineralreiche angehorenden tibrigen rothen Farb
stoffe nnden im Zeugdruck fast gar keine Anwendung, und ist daher 
eine Aufzahlung derselben iiberfliissig. 

Griine Mineralfarben. 
Dieselben zerfallen in zwei Klassen. Die erste umfasst die 

Mischungen blauer und gelber Farben, wie Berliner-Elau mit Chrom
gelb; in die zweite gehoren die griinen Farbstoffe von bestimmter, 
einheitlich chemischer Zusammensetzung, wie Chromgrtin. 

Die durch Mischung gebildeten griinen Farbstoffe nnden mehr 
in del' Malerei als im Zeugdruck Anwendung. 

Guignet oder Chromgriin ist eine del' wichtigsten mineralischen 
Farben und del' chemischen Zusammensetzung nach Chromoxyd. 
Es wird im Grossen nach verschiedenen Methaden dargestellt, deren 
wichtigste die folgende ist: 3 Theile Borsaure und 1 Theil Kalium
bichromat werden mit Wasser zu einer dicken Paste angeriihrt und 
dann in einem Of en bei dunkler Rothglut erhitzt. Nach dem Er
kalten wirft man die Masse in Wasser, wobei das barsaure Chram
oxyd zersetzt wird und Chramoxyd [Cr2 0 3 + 3 H 2 0] in Form 
eines feinen griinen Pulvers sich absetzt; letzteres wird gewaschen 
und dann theils als Paste, theils in Pulverform in den Handel 
gebracht. 

Die mit Chromoxyd erzeugten Tone sind zwar nicht so schon, 
wie die mit Scheele'schem odeI' Schweinfurter Griin hervorgerufenen, 
jedoch sind letztere Farben wegen ihrer Giftigkeit entschieden zu 
verwerfen. Ein Druckversuch ist die einzige praktische Art, den 
Handelswerth eines Chromgriin zu ermessen. 

Unter den verschiedenen Methaden der Chromgriinfabrikation 
sei noch die der Behandlung des Kaliumbichromats mit einem los
lichen Phosphat erwahnt, welche Reaktion vielleicht auch zur 
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direkten Erzeugung des Chromgriin auf del' Faser dienen konnte. 
Es bildet sich bei diesem Prozesse zuerst phosphorsaures Chromoxyd 
durch Reduktion del' Chromsaure zu Chromoxyd, welches sich mit 
del' Phosphorsiiure verbindet. Es dUrfte daher gar keine Schwierig
keiten bieten, in e i n e I' Druckfarbe Kaliumbichromat, ein losliches 
Phosphorsalz und ein Reduktionsmittel aufzudrucken, welches letztere 
dann im Dampf das Bichromat reduzirt und dem Chromoxyd ge
stattet, sich mit del' Faser zu verbinden. 

Giftige grilne Farben. 
Die Anwendung von Scheele'schem GrUn (arsenigsaurem Kupfer) 

und Schweinfurter GrUn (dcm Doppelsalz von essigsaurem und 
arsenigsaurem Kupfer) sollte, obwohl diese Farben sehr satte Tone 
liefel'll, ihrer Giftigkeit wegen im Zeugdruck doch vermieden werden. 
Da die Fixirung diesel' Farben mittels Albumin nul' eine mechanische 
ist, so reiben sie sich mit del' Zeit als sehr feiner Staub vom Ge
webe ab und haben schon oft zu Vergiftnngen Anlass gegeben. 

Blaue Mineralfarben. 
"Lltramarin. Dasselbe wird nicht a11ein zum Bedrueken von 

Geweben, sondel'll auch in del' Appretur zum Blauen odeI' Azuriren 
vcrwendet. Del' kostbare Lasurstein war urspriinglich das einzige 
Rohmaterial, aus dem Ultramarin gewonncn wurde, und fand das 
sehr feine Pulver hauptsilchlich in del' Malerei Verwendung. 

Das V crdienst, das kunstliche Ultramarin erfunden zu haben, 
gebUhrt G u i met und G mel in, welche unabhilngig von einander 
fast gleichzeitig ihre Verfahren erfanden. 

Guimet errichtete im Jahre 1827 die erste Ultramarinfabrik in 
Lyon; del' anfangliche Preis eines Kilogramm Ultramarin war 600 fres. 

Del' Sitz del' Fabrikation ist hauptsachlieh in Frankreich und 
Deutschland i obwohl das wichtigste Rohprodukt del' Ultramarin
fabrikation, del' Kaolin, aus England stammt, ist die Procluktion 
daselbst eine ganz unbedeutenc1e. 

Die Erzeugung des Ult1'amarins ze1'fallt in zwei Phasen: in die 
Bereitung des grunen Ultramarins, unc1 in die Verwandlung des
selben in das blaue Produkt. 

Bei del' e1'sten Operation werden Kaolin, Holzkohle und kohlen
saures odeI' schwefelsaures Natron innig miteinander verrieben und 
in einem eigens konstruirten Of en so lange gegluht, bis sich eine 
weisse Masse gebildet hat, die an del' Luft grUn wird. Die Ve1'
wandlung in das eigentliche Ultramarinblau geschieht dmch Rosten 
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des Produktes mit Sehwefel, bei Zuftihrung von Luft und in massiger 
Temperatur. 

Die gegenwartig angewandten Verfahren del' Ultramarinfabri
kation konnen in drei Klass,en getheilt werden: 

1) Verfahren, bei welehem Kaolin, sehwefelsaures Natron uncl 
Kohle verwenclet werden; 

2) Verwendung von Kaolin, sehwefelsaurem Natron und Kohle 
mit Hinzufiigung von kohlensaurem Natron und Sehwefel; 

3) Verarbeitung von Kaolin, Kieselsaure, Kahle, kohlensaurem 
Natron und Sehwefel. 

Die Leitung einer Ultramarinfabrik erfordert unendlieh viel 
Aufmerksamkeit und eine sehr grosse Praxis. 

Unter den vielen Sorten Ultramarin, die im Handel Zll finden 
sind, unterscheidet man hauptsachlich 4 Qualitaten: 

1) tief rein blaues Ultramarin; 
2) lichtblaues Ultramarin; 
3) Ultramarin mit violettcm Stich; 
4) Ultramarin mit griinem Stich. 

Die Untersuchung des Ultramarins gesehicht zweckmiissig im 
Vergleieh mit einer als gut anerkannten Marke. Man streut das zu 
untersuchende, sowie das bereits untersuchte Ultramarin (Type) auf 
ein Blatt weisses Papier, streicht mit einem flaehen, elastischen 
Eisenspatel nber beide Pulver, Ull1 dic8elben in einer moglichst 
dunnen Schicht auf dem Papier auszubreiten. Einem getibten Auge 
fallen dann etwaige Unterschiede in del' Nuance del' beiden Proben 
sofort auf. 

Die kauflichen SOl'ten sind oft mit weissen Substanzen, meist 
Baryumsulfat, verfalscht, und es ist eine oft an den Chemiker heran
tretende wichtige Frage, den Grad einer solchen Verfalschung zu 
ermitteln. Zu diesem Zwecke vermischt man die bereits erwiihnte 
Type so lange mit Baryumsulfat, bis lllall den gleichcn Ton erzielt 
hat, welch en das vorliegende verfalschte Proclukt aufweist. Da man 
clie Menge des zugesetzten sehwefelsaurcn Baryts durch vVagung 
ermitteln kann, so llisst sich dann leicht del' Prozentgehalt des ver
falschenden Zusatzes ermitteln. Ultramarin soIl in moglichst fein 
vertheiltem Zustande unrl frei von Sand und Steinchen sein. 

Eine sehr cinfache Ultramarinprilfung besteht darin, dass man 
eine lVIesserspitze clesselben in einen mit Wasser gefUIlten Cylinder 
wirft, gut umruhrt und die Zeit des Absetzens beobachtet: je feiner 
das Pulver, clesto langere Zeit wirc1 cs in Suspension bleiben. 
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Die beste, stichhaltigste Prtifung bleibt jedoch stets ein Druck
versuch, wobei das Ultramarin durch im Dampf coagulirtes Eiweiss 
nxirt wird. Die Sattheit des Tones hangt von del' Reinheit des 
Ultramarins ab; so geben manche helle Qualitaten eine bess ere, aus
giebigere Farbe, als dunkle Sorten. 

Die Unterscheidung del' verschiedenen Ultramarine des Handels 
erfordert eine grosse Erfahrung, denn eine etwaige Analyse des 
Ultramarins giebt gar keinen Aufschluss tiber des sen Verwendbar
keit im Zeugdruck, umsoweniger, als bis zum heutigen Tage die 
Konstitution des Ultramarins noch nicht sichergestellt ist. 

Die mit Ultramarin erzeugten Tone sind gegen Licht und Luft 
bestandig; das mit Albumin fixirte Ultramarin vertragt das Seifen 
ganz gut. Sauren gegentiber zeigt sich Ultramarin jedoch wenig be
stan dig ; es wird von Salzsaure, Essigsaure u.nd manchmal schon von 
Alaunlosung zersetzt. Das aus Lasurstein gewonnene nattirliche 
Ultramarin ist gegen Essigsaure und Alaun widerstandsfahig, nicht 
abel' gegen Salzsaure. 

In del' neuesten Zeit sind verschiedene Methoden, Ultramarin 
auf kaltem Wege zu erzeugen, versucht worden. 

Berliner- oder Preussisch-Blau. 
Unter den die Cyangruppe enthaltenden Farbstoffen ist das 

Berliner-Blau die wichtigste, doch hat es seit Einftihrung der Stein
kohlentheerfarben viel von seiner fruheren Wichtigkeit verloren. 

Das Berliner-Blau wurde im Jahre 1710 von Diesbach ent
deckt, aber erst durch S c he e I e wurde zu Ende des vorigen J ahr
hunderts die Beziehung zwischen Berliner-Blau und dem gelben 
Blutlaugensalz festgestellt. 

Die Entdeckungen des Berliner - Blau und des ktinstlichen 
Ultramarins gehoren mit zu den bahnbrechendsten Ereignissen auf 
dem Gebiete der Farbenchemie und konnen als Ausgangspunkte 
jener Reihe von grossartigen Erfindungen und Neuerungen gelten, 
welche in so hohem Masse zur Entwickelung der Farbenfabrikation 
wie der Farbereigewerbe in unserem Jahrhundert beigetragen haben. 

Gelbes Blntlangensalz oder Ferrocyankalinm [K 4 Fe Cy 6 + 
3 H 2 OJ wird, trotzdem die Anwendung desselben bedeutend abge
nommen hat, noch immer in grossem Massstabe dargestellt. Obwohl 
neue Verfahren vielfach empfohlen und versucht wurden, wird es 
bis zum heutigen Tage nach der alten Methode erzeugt, die darin 
besteht, stickstoftbaltige organische Abfallstoffe, wie altes Leder, 
Hornabfalle, Blut etc. mit Pottasche und Eisenfeilspanen innig zu 
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misrhen und in einem Of en zum Schmelzen zu bring en. Die 
Schmelze wird mit Wasser ausgelaugt, und durch Krystallisation er
halt man nachher das Salz. 

Das auf diese Weise dargestellte gelbe Blutlaugensalz kommt 
in schonen, gelben Prismen in den Handel; es ist in 4 Theilen 
Wasser loslich und enthalt 3 Molekiile Krystallwasser. Mit einer 
Reihe von Metallsalzen giebt das Ferrocyankalium gefarbte Nieder
schlage, deren wichtigster - der mit Eisenoxydsalzen - die "Ber
liner-Blau" genannte Farbe liefert. 

Eisenoxydulsalze erzeugen mit gelbem Blutlaugensalz einen 
weissen oder nur sehr wenig gefarbten Niederschlag, welcher sich 
beim Stehen an der Luft oder durch schnellere Oxydation mit Sal
petersaure oder Chlor in Berliner-Blau verwandelt. 

In der jttngsten Zeit werden die Blutlaugensalze als Fixations
mittel fUr Anilinfarben im Zeugdruck empfohlen. Gelbes Blut
laugensalz wirkt in gewissen Farben, z. B. beim Anilinschwarz, 
reduzirend. Gegenwartig findet man auch das analog reagirende 
Natriumsalz im Handel. 

Rothes Blutlaugensalz oder Kaliumferricyanid [Ka Fe CY6] 
wird nur in beschranktem Masse dargesteUt; es entsteht durch die 
oxydirende Einwirkung von Chlor auf gelbes Blutlaugensalz: 

K4, Fe CY6 + Cl= KCl + Ks Fe CY6 
und bildet rubinrothe Krystalle. Ferricyankalium ist ein energisches 
Oxydationsmittel und findet als solches auch im Zeugdruck Verwen
dung, z. B. beim Aetzen von Indigoblau mittels kaustischer Alkalien: 

2Ka Fe CY6 + 2KOH = 2K4, Fe CYs + H20 + O. 
Eine Losung von rothem Blutlaugensalz giebt mit Ferrosalzen 

den "Turnbullblau" genannten Niederschlag, welcher jedoch, obwohl 
dem Berliner-Blau sehr ahnlich, mit diesem nicht identisch ist. 

Das gelbe wie das rothe Blutlaugensalz konnen als die Kalisalze 
der im freien Zustande nicht bekannten Ferro- und Ferricyanwasser
stoffsaure angesehen werden, in welchen der Wasserstoff durch 
Kalium ersetzt ist. 

Die Bildung des Berliner-Blau wird durch folgende Gleichung 
erlautert: 

3K4, Fe CY6 + 2Fe2 Cl 6 = 12KCl + Fe7 CYIS' 
Fe7 CYIS kann als eine Verbindung von Ferro- mit Ferricyan 

betrachtet werden: 
RFe CY2 + 2Fe2 CY6 = Fe7 CYIS' 

Das Berliner-Blau kommt unter den verschiedensten Namen 
1m Handel VOl', wie: China-Blau, Preussisch-Blau etc. und ist eine 



46 III. Die Mineralfarben. 

Mischung von neutralem und basischem Blau, mehr oder weniger 
mit anderen Farbstoffen verfalscht. 

Neutral-Elau wird durch l\Iischen einer Losung von gelbem 
Blutlaugensalz mit del' Losung eines Ferrisalzes, hauptsachlich Eisen
chlorid odeI' Sulfat, erzeugt, del' Niederschlag gewaschen und ge
trocknet. Derselbe enthalt trotzdem eine gewisse Menge gelbes 
Blutlaugensalz, welches durch Waschen nicht entfernt werden kann. 

Basisches Blau wird durch Fallung cineI' Losung von Kalium
ferricyaniir mit einem Ferrosalz, z. B. Eisenvitriol, und Oxy
diren des weissen Niederschlages erhalteni das Endprodukt ist 
theiIweise in 'Vasser odeI' in dem im U eberschuss angewandten 
gelben Blutlaugensalz loslich. Als Teigfarbe findet das Berliner
Blau weniger im Druck als in del' Appretur gewisser Baumwoll
waaren Verwendung, denen es ein kupferiges Ansehen verleiht. Auch 
in del' Appretur von schwarzem Baumwollsammet, sogen. Velvet, 
benutzt man Berliner -Elau in Pastenform, vermischt mit Leinol 
odeI' Firniss. 

1m Zeugdruck ist das Berliner-Blau bei Erzeugung gewisser 
Artikel noch immer unentbehrlich; es wird in den meisten Fallen 
erst auf der Faser erzeugt, nicht als fertig gebildete Farbe auf
gedruckt. Besonders hervorzuhebende Eigenschaftcn des Berliner
Blau sind dessen Loslichkeit in Oxalsaure und die Zersetzung des
selben durch Alkalien, z. B. Natronlange, wobei Eisenoxydhydrat 
und Ferrocyannatrium gebildet werden. 

Dureh Hinzufiigen einer gewissen Menge Zinn, in Gestalt des 
Ferrocyanzinns: gewinnt das Berliner-Blau bedeutend an SchOnheit 
des Tones. Nahere Angaben hierliber findet man in dem Abschnitt 
tiber Bereitung von Druckfarben. 

Braune Mineralfarben. 
Obgleich es eine grosse Anzahl brauner Mineralfarben giebt, 

werden doch nul' wenige im Zeugdruck verwendet. Sie kommen 
theils in Pulverform, theils in fertig gebildeten Pasten unter den 
vel'schiedensten N amen, wie: Braunteig, Choeoladebraun etc. im 
Handel VOl' und sind grosstentheils Mischungen vel'schiedener bl'auner 
Mineralfarben, deren Ton durch Hinzufiigen von gefarbten Stoffen 
modifizirt wird. 

Die Ocker find en sich sehr vel'breitet in del' Natur VOl' und be
stehen hauptsaehlich aus Eisenoxyd und Eisenhydl'oxyd, mehr odeI' 
weniger mit Kreide und Thon vermischt. Man unterscheidet rothe 
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und gelbe Ocker, welche letztere manchmal zur Appreturmasse ge
mischt werden. 

Zur Erzeugung heller Chamoisboden klotzt man auf vorgedruckte 
Waare sehr lichten Ocker, mit Albumin verdickt, auf und fixirt 
dann durch Dampfen. 

1m Handel finden sich noch die gebl'annten Ocker, deren Ton 
ein ziemlich dunkler ist. 

Gebranntes Eisensesquioxyd, welches als Nebenprodukt bei 
einigen chemischen Prozessen gewonnen wird, zeigt Abstufungen 
von Violettbraun bis Dunkelroth. 

AIle diese Farbstoffe sind jedoch flir den heutigen Zeugdrucker 
von ganz untergeordneter Bedeutung, da derselbe gegenwartig libel' 
eine grosse Anzahl von Pl'odukten verfligt, die ihm braune Tone 
verschiedenster Art zu niederem Preise und von grosser Echtheit 
liefern. 

Das ~1allganbrann wird in einem spateren Kapitel behandelt 
werden. 

Schwarz und Gran. 
Die einzige, noch haufig angewandte schwarze Farbe ist das 

sogen. Lampenschwarz oder Kienruss, welches nichts Anderes 
als Kohle in sehr fein vertheiltem Zustande ist. Es kommt als 
Pulver oder in Pastenform an den Markt und ist manchmal mit 
Blauholzschwarz vermischt. 

Durch Abschwachen der schwarz en Farben erhalt man graue 
Tone, die - mit Albumin verdickt - sich grosser Licht- und Luft
echtheit erfreuen. Durch Zusatz von Ultramarin und anderen 
Mineralfal'ben kann man mit Halfe dieses Grau die verschiedensten 
Tone erzielen. 
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Blauholz oder Campecheholz. 
Dasselbe ist das Holz von Haematoxylon campecManum, einer 

Leguminosenart, die in Sttdamerika und Westindien wachst. Es 
kommt unter verschiedenen Namen in den Handel, je nach dem Orte 
seiner Herkunft, z. B. als St. Domingo-, Laguna-, Honduras-, Mexiko
oder Campecheholz. 

Das Blauholz wird entweder in Blockform (daher sein englischer 
Name logwood, Blockholz) oder auch geraspelt oder in Pulverform 
oder endlich als Extrakt verkauft. 

Der dem Blauholz eigenthttmliche Farbstoft' kommt in demselben 
als Glycosid vor. Unterwirft man das Holz einer Art Gahrung, 
indem man das zerriebene oder geraspelte Holz mit Wasser he
feuchtet, so wird das Glyeosid in Glycose und Hamatoxylin ge
spalten. Letzteres giebt dann durch Oxydation Hamateln, welches 
der eigentliche farbende Bestandtheil des Blauholzes ist: 

CI6 H14 0 6 + 0 = CI6 HI2 0 6 + H 2 0 
Hiimatoxylin Hiimate'in 

und mit den versehiedenen Metalloxyden gefarbte Laeke bildet, 
unter denen der Eisen- und Chromlaek die wiehtigsten sind. 

Ausserdem enthiilt das Blauholz noeh Gerbsaure, die bei del' 
Fixirung gewisser Farbstoft'e eine wiehtige Rolle spielt. 

Die aus Blauholz fabrizirten Extrakte enthalten selten reines 
Hiimateln, vielmehr findet man in ihnen entweder das Glyeosid 
des Blauholzes odeI' Hamatoxylin und einen bedeutenden Gehalt 
an Gerbsaure. 

In der Farberei wird Blauholz zur Erzeugung von sehwarzen 
und grauen Tonen allein, zu olivenfarbigen und braunen Tonen in 
zusammengesetzten Farben angewandt. Aueh im Zeugdruek hat es 
sich trotz der neuen ktinstlichen Farbstoft'e behauptet, und werden 
namentlich Dampfsehwarz und Grau mit Blauholz erzeugt. 
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Del' Farbstofl' des Blauholzes ist sehr leicht in heissem Wasser 
loslich. Mit Metalloxyden giebt er folgende gefarbte Niederschlage: 

mit Thonerde: Blauviolett, 
Kupferoxyd: Tiefindigoblau bis Schwarz, 

~ Eisenoxydul: Blauschwarz, 
Eisenoxyd: Braunschwarz. (Die Verbindung von Ferro

und Ferrioxyd liefert den schonsten Schwarzlack.) 
~ Chromoxyd und Chroma ten : schwarze, beim Lagern griin 

werdende Lacke. 

Die beste Reaktion, um Blauholzschwarz auf del' Faser nach
zuweisen, besteht darin, ein Muster des gefarbten odeI' bedruckten 
Stofl'es in verdunnte Salzsaure zu legen,: wodurch es sofort 
roth wird. 

Die Blauholzextrakte kommen in verschiedener Dichte, meist 
20-30° Be. stark, in den Handel, doch findet man auch trockene 
Extrakte. 

Ramatin. Unter diesem Namen kam in den letzten Jahren 
ein sehr reines Produkt auf den Markt, welches fast nul' aus Hama
teln bestand; falls sein Preis die Verwendung erlaubt, kann es wie -
gewohnliches Blauholz angewendet werden. 

Das Prufen des Blauholzes, wie del' Extrakte geschieht durch 
einen Druck- und Farbeversuch. 

Die Blauholzextrakte werden manchmal mit Kastanienextrakt 
verfalscht; es ist sehr schwer, mittels Analyse den Grad diesel' Ver
falschung zu ermitteln, jedoch giebt ein praktischer Versuch schon 
ge~isse Anhaltspunkte, indem del' mit Kastanienextrakt verfalschte 
Blauholzextrakt einen viel brauneren Eisenlack giebt und del' 
Chromlack bedeutend farbschwacher ist, als die mit reinem Blau
holz erzeugten Lacke. Als weitere Verfalschungen del' Blauholz
extrakte seien noch Zusatze von Melasse und unrein em Fuchsin er
wahnt; letzteres kann durch Ausfarben eines ungebeizten Woll
strangchens entdeckt werden. 

Ausserdem kamen in den letzten Jahren noch Blauholzpraparate 
in den Handel, die meist fertig gebildete Chrom- und Eisen
lacke sind und deren in einem spateren Kapitel Erwahnung gethan 
werden wird. 

Rothholz. 
Man unterscheidet folgende Arten: 
1) RothhOlzer, deren Farbstofl' leicht in Wasser loslich ist, Wle 

Brasil-, Sapan- und Limaholz etc., 
Sansone. 4 
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2) Rothholzer, deren Farbstoff in Wasser nahezu unloslich ist; 
dazu gehort das Gaban- und Sandelholz. 

Seit der Einfuhrung der Theerfarben haben die Rothholzer yiel 
von ihrer fruheren 'Vichtigkeit verloren. 

Die Rothholzer mit was s e r 10 s 1 i c hem Farbstoff gehoren der 
Klasse del' Caesalpinia an und scheinen a11e dieselbe Art Farbstoff 
zu enthalten. Das Brasil-, Lima- und Fernambukholz stammen aus 
Sud- und Central-Amerika, Sapan- und Gabanholz aus Indien, Japan 
und China. 

Del' Farbstoff ist auch im Rothholz in Form eines Glycosides 
vorhanden, welches durch Wasser in Zucker und Brasilin [C22 H2o 0 7] 

zersetzt wird. 
Rothholz wird selten a11ein in der Farberei und Druckerei ver

wendet; hauptsachliche Verwendung findet es in lVIischfarben. Mit 
Thonerde giebt es einen blaulich - rothen, mit einem Gemisch yon 
Thonerde und Eisenoxyd, sowie mit Chromoxyd einen braun en bis 
chocoladefarbellen Lack. Zu den Rothholzextrakt enthaltenden 
Dampffarben wi I'd stets ein Chlorat beigemischt. 

Die Extrakte kommen in einer Dichte yon 20-30 0 Be. in den 
Handel und werd~n ausser im Zeugdruck noch zur Erzeugung rother 
Lacke fur Tapetendruck und Malerei verwendet. 

Die del' zweiten Klasse angehorenden Rothholzer, mit in Wasser 
fast un 10 s I i c hem Farbstoff, werden in del' Baumwollfarberei mIl' 
ganz wenig gebraucht. 

San del hoi z wurde fruher viel verfarbt und dient jetzt auch 
theilweise zur Nachahmung des Tiirkischroth. Das Sandelholz ent
stammt dem Baphia Nitida genannten Baum, der sich in del' Sierra 
Leone vorfindet. 

Das rothe San t a I hoI z kommt von Pterocarpus santalinus, 
einem in Indien wachsenden Baume; der demselben eigene Farbstoff 
ist das Santalin [C15 H14 0 5]. 

Krapp. 
Die gepulverte ·Wurzel von Rubia tinclorum, der Farberrothe, 

welche in fruheren J ahren neben Indigo eine der wichtigsten Farb
waaren war, ist nun vollstandig yom kUnstlichen Alizarin verdrangt 
worden und wi I'd nul' noch in ganz geringem Masse in del' W 011-
farberei angewandt. . 

Garallcille, ein Praparat aus Krapp, findet heutzutage nul' eine 
IOparliche Anwendung im Zeugdruck, wahrend es in der Baumwo11-
farberei vo11standig aufgegeben ist. 
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Cochenille. 
Auch dieser Farbstoff hat seit der Einfiihrung der kiinstlichen 

Farbstoffe seine friihere Bedeutung eingebiisst. Obgleich er noch 
bis vor wenigen Jahren eine grosse Rolle in del' Farberei und 
Druckerei spielte, wurde er doch nur sehr wenig in wissenschaft
licher Hinsicht studirt. Die besten Untersuchungen tiber Cochenille 
verdanken wir Lie b e r man n. 

Der Farbstoff wird von einer Art Schildlaus, Coccus Cacti, 
gebildet, welche in Mexiko, Central-Amerika und auf den Canarischen 
Inseln auf eigenen Plantagen kultivirt wi rd. 

Man unterscheidet im Handel zwei Sorten: die weisse oder 
silbergraue und die schwarze Cochenille. 

Die Verfalschungen del' Cochenillesorten sind sehr mannigfach; 
die weisse Sorte mischt man bis zu 25 Prozent mit Baryumsulfat, die 
schwarze Sorte ist oft mit bereits gebrauchter und getrockneter 
Cochenille versetzt oder auch mit granulirtem Blei untermischt, und 
endlich findet man weisse Cochenille, die sich als mit weissen 
Mineralfarben gefarbte schwarze Cochcnille erweist. 

Del' del' Cochenille eigenthiimliche Farbstoff, die Canninsaure 
[C17 HIs 010J (?), bildet mit Metalloxyden gefarbte Lacke, deren 
schonste del' Thonerde- und Zinnlack sind. 

Das mit Co chenille erzeugte Carminroth hat eine gewisse 
Aehnlichkeit mit dem Tiirkischrothlack, da es bedeutende Mengen 
Thonerde und Kalk an eine stickstoffhaltige Substanz gebunden 
enthalt, welche dieselbe Rolle wie das Tiirkischrothol zu spielen 
scheint. 

Die Erzeugung des Cochenillerothlackes ist bis jetzt noch immer 
ein Fabrikgeheimniss. Liebermann analysirte ein Muster eines 
Cochenillecarmin des Handels und fand: 

Wasser 
stickstoffhaltige Substanz 
Asche. 
Farbstoff . 

Die Asche enthielt: 

17 Prozent 
20 
7 

56 

Thonerde . 43 
Kalk . 44,8 

Nach H 0 r ace K 0 chI i n enthalt Cochenille zwei verschiedene 
Farbstoffe: del' eine, in geringerer Menge sich vorfindende, erzeugt 
das Carminroth mit Aluminiumoxyd, wahrend del' andere mit Zinn
salz einen rothen und mit Thonerde einen rothvioletten Nieder
schlag giebt. 

4* 
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Gelbe Farbstojfe. 
Q,nercitron ist ein sowohl fur Druck- als auch Farbezwecke 

stark gebrauchter Farbstoffj er besteht aus der Rinde von Quercus 
tinctoria, der Farbereiche, welche hauptsachlich in Pennsylvanien 
wachst. Der Farbstoff der Quercitronrinde kommt in derselben all'! 
Glycosid vor, welches Que rei t r i n genannt wird und durch Be
handlung mit Wasser in eine Zuckerart und Quercetin, den eigent
lichen Farbstoff, zersetzt wird, welcher letztere mit Metalloxyden 
gefarbte Lacke bildet. 

Quercitron kommt als gepulverte oder geraspelte Rinde und 
in Extraktform in den Handel. Der Extrakt geht sehr leicht in 
Gahrung uber; bei langerem Lagern krystallisirt Quercetin aus 
demselben aus, und empfiehlt es sich, den Fassinhalt oft umzu
ruhren oder auch zu erwarmen, urn die Krystalle in Losung zu 
bring en. Die Prufung des Exiraktes wie der Rinde geschieht durch 
einen Druck- oder Farbeversuch. Der Farbstoff findet eine aus
gedehnte Anwendung in der Druckerei wie Farberei zur Erzeugung 
von Mischfarben. 

Flavin ist ein trockener Extrakt der Quercitronrinde von 
grosser Reinheit, dessen Darstellungsweise bis jetzt nicht allgemein 
bekannt ist. Wenn es der Preis erlaubt, so ist Flavin dem Quer
citronextrakt vorzuziehen, da es reinere Tone liefert. 

Krenzbeeren oder Persische Beeren finden im Zeugdruck sehr 
haufige Anwendung zur Erzeugung von gelben Dampffarben, so
wohl fur sich allein, als auch in zusammengesetzen Farben. Sie 
kommen meist in Extraktform in den Handel. 

Die Beeren stammen von Rhamnus infectoria, und findet sich 
der Farbstoff in Form eines Glycosides vor, welches durch Spaltung 
in eine Zuckerart und Rhamnetin [012 HIO 05J ubergeht. Rhamnetin 
ist mit Quercetin sehr nahe verwandt, doch liefert es schonere und 
echtere Gelbtone als die Quercitronrinde. 

Neben den Extrakten findet man noch mit Metallsalzen fertig 
gebildete Lacke im Handel vor, welche ebenfalls starke Verwendung 
haben. Kreuzbeerenextrakt eignet sich besonders fur Mischfarben, 
zur Erzeugung von Olive und Schwarz. 

Gelbholz oder Fnstel (engl. fustic) ist ein weniger haufig an
gewandter Farbstoff; er findet seine hauptsachliche Verwendung mit 
Blauholz zum Ueberfarben von blauholzschwarzen Stoffen. 

Fustel ist das Holz von Morus tinctoria, welche in Sudamerika 
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und Westindien vorkommt. Man findet es in Rlockform oder ge
raspelt und gepulvert, wie auch als Extrakt im Handel. 

Der Farbstoff besteht aus zwei Substanzen: der Moringerb
saure [CIS HI6 0 6] und dem Morin [C12 Hs 0 5]. 

Die mit Fustel erzeugten strohgelben Tone sind nicht sehr 
satt, widerstehen zwar dem Lichte, nicht aber dem Seifen. 

Curcuma wird nur sehr sparlich in der Baumwollgarnfarberei 
angewandt. Der dem Curcuma eigenthumliche Farbstoff ist das 
Cur cum i n [CIO Hll Os], welches in kaltem Wasser unlOslich und 
in heissem Wasser wenig loslich ist. 

Orleans. 
Dasselbe wird aus dem Samen von Bixa orellana gewonnen, 

einem Baume, welcher in Sudamerika wachst. Der Farbstoff des 
Orleans ist das B i x i n I welches einen saureartigen Charakter be
sitzt und mit Alkalien losliche Verbindungen eingeht. Hierauf be
ruht seine Anwendung in der Druckerei und Farberei. Ausserdem 
enthalt Orleans noch einen weniger wichtigen Farbstoff, das 
OreHin, welcher beim Farben in einer Losung von Soda, und 
beim Drucken in Natronlauge und Methylalkohol gelost, verwendet 
wird. Die mit Orleans erzeugten Tone sind von lachsrother bis 
orangefarbiger Nuance. 

Die Prufung des Orleans geschieht durch das Bestimmen der 
Asche, welche einen Anhalt fur die Reinheit des Produktes liefert; 
im Mittel enthalt Orleans bis zu 20 Prozent Asche. 

Als Verf'alschungen des Orleans seien erwahnt: Starke, ge
pulverte Ziegel und Gyps. Eine mikroskopische Untersuchung fuhrt 
bereits zur Auffindung dieser Art von Verfalschungen. 

Catechu. 
Catechu gehort zu den wichtigsten Materialien fur die Farberei 

und den Zeugdruck, denn es liefert absolut seifen- und licht
echte Tone. 

Catechu wird zur Erzeugung von Braun allein, und in Ver
bindung mit anderen Farbstoffen zur Erzielung von Grau, Olive, 
Dunkelbraun und Chocoladebraun sehr stark verwendet. 

Die im Handel vorkommenden Produkte sind die trockenen 
Safte verschiedener indischer Baume wie: Acaccia, Areca, B1tiea, 
Uncaria und anderer. Die Catechuarten kommen entweder in 
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Form kleiner WUrfel odeI' grosser Kuchen, in Blatter odeI' Kisten 
verpackt, auf den Markt. 

Del' Farbstoff des Catechu ist das Cat e chin odeI' die 
Cat e chi n s a u l' e; derselbe ist in Wasser, Essigsaure und schwachen 
Alkalien loslich. Ausserdem findet sich im Catechu noch die sogen. 
Cat e c hug e l' b s a u l' e VOl', welche mit Metallsaizen sehr bestan
dige, meist braun gefarbte Verbindungen eingeht und z. B. mit 
Kupfersalzen dunkelbronzefarbigen Niederschlag, mit Zinnsalz 
braungelbe, mit Chlorzinn tiefbraune, mit Thonerde rothbraune, 
mit Eisensalzen graue Niederschlage del' verschiedensten Niiarrcen 
bis zu Schwarz giebt. Del' wichtigste unter diesen gefarbten Lacken 
ist del' durch Chromate odeI' Chrommordants und ein Oxydations
mittel erzeugte. 

Das Priifen des Catechu geschieht durch vergleichenden Probe
druck odeI' Probefarben, ausserdem kann man den Gerbsauregehalt 
volumetrisch bestimmen. 

Unter den verschiedenen Sorten des Handels seien erwahnt: 
Pegu-Catechu, welcher in Kuchen von 20-:30 Pfund in Blatter 
verpackt, auf den Markt kommt; brauner Catechu, in grossen 
wiirfelformigen Kuchen von Java und Singapore kommend, und 
Bengal-Catechu, del' in kleinen WUrfeln eingefUhrt wird. Gambia- odeI' 
Gambier-Catechu ist eine gelbe Abart, welche aus den Blattern von 
Uncaria Gambier gewonnen wird; er tragt auch den Namen 
Wiirfelcatechu. 

Aloe. 
Dieselbe wird nul' sehr wenig zur Erzeugung brauner und 

graue1' Tone benutzt; die ungleichen Ausfarbungen, welche man mit 
Aloe erzielt, sind del' Grund, weshalb dieselbe nul' sehr beschrankte 
Anwendung findet. 

In dig o. 
Unter allen Farbstoffen, die dem Baumwolld1'ucker und -Farber 

zur Verfiigung stehen, ist del' Indigo einer del' wichtigsten, denn 
e1' vereinigt in sich aIle Eigenschaften, die man von einem Farb
stoff iiberhaupt verlangen kann: Schonheit und Echtheit gegen Luft, 
.Licht und Seife. 

Wie wir in del' Einleitung bereits erwahnt haben, ist Indigo 
auch del' alteste aller angewandten Fa1'bstoffe und hat wahrscheinlich 
den ersten Anlass zur Entstehung des BaumwolId1'uckes gegeben. 

Indigo wi1'd aus verschiedenen Pflanzen, welche zur Familie 
del' Papillonaceen und del' Spezies del' lndigoferen gehoren, ge-
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wonnen. Indien, China, Westindien, Slidamerika und Afrika sind 
die Heimath der Indigopflanze. 

Die wichtigsten Arten sind lndigofera tinctoria und Argentea 
disperma, welche eine Hohe von drei bis flinf Fuss erreichen. 
Gleich vielen anderen organischen Farbstoffen kommt der Indigo
farbstoff als Glycosid, nicht Fertig gebildet, in der Pflanze vor. 
S c hun c k nannte das Glycosid des Indigos In d i can. Dasselbe 
wird durch Gahrung in eine Zuckerart, das In dig 1 u c in, und in 
In dig 0 tin, den wirksamen Farbstoff, zerlegt: 

C52 H62 N2 0 34 + 4H2 0 = CI6 HIO N2 O2 + 6C6 RIO 0 6 

Indican Indigotin Indiglucin. 

Die Gewinnung des Indigos, obgleich dieselbe gegenwartig sehr 
an Ausdehnung gewonnen hat, geschieht noch immer nach einer 
sehr primitiven Methode. Es wiirde entschieden der Miihe lohnen, 
auch die Frage einer praktischen Art der Gewinnung von Indigo 
in den Bereich der Studien zu ziehen, nicht allein urn die Aus
beute an Indigo zu erhohen, sondern auch urn dem Markte gleich
massigere Indigoprodukte zuzufiihren. 

Der Farbstoff des Indigos findet sich hauptsachlich in den 
Blattern, doch werden auch die Zweige und Wurzeln der jungen 
Pflanzen verarbeitet; man behandelt die zerschnittenen Theile der 
verschiedenen Indigofera-Arten mit ammoniak- oder kalkhaltigem 
Wasser und lasst sie einen Tag stehen, wobei eine Art Gahrung 
eintritt. Hierauf wird die Fliissigkeit in flache Holzgefasse ab
gelassen und vielfach umgerUhrt, urn sie so viel wie moglich mit 
der Luft in Beriihrung zu bringen. Das nach und nach sich 
bildende Indigotin lasst man sich absetzen, worauf es von cler 
Fliissigkeit getrennt und in Kesseln erhitzt wird, urn eine weitere 
Gahrung, die den Farbstoff zerstCiren konnte, zu verhuten. Der 
Indigotinniederschlag wird abfiltrirt, gepresst, getrocknet und ist nun 
fUr den Markt bereit, auf welchen er, in Kisten oder Blatterwerk 
verpackt, gesandt wird. 

Ohne Zweifel ist dies eine sehr wenig Kosten verursachende Ge
winnungsart; aber es entsteht die Frage, ob es nicht besser ware, das 
Indican durch Anwendung schwacher schwefliger Saure oder Bisulfit
liisung aus der Pflanze zu gewinnen, urn die Gahrung zu umgehen, 
und ob man nicht eine grossere Ausbeute erhalten wiirde, wenn 
man das Indican mit schwacher Schwefelsaure, ahnlich wie bei der 
Garancinegewinnung aus Krapp, zersetzen wiirde und das frei 
werdende Indiglucin durch Giihrung in Alkohol verwandeln konnte. 



56 IV. Die natiirlichen organischen Farbstoffe. 

Die im Handel vorkommenden Indigosorten variiren sehr in 
Betreff ihres Indigotingehaltes ; man findet Sorten von 15-85 Prozent 
Indigotin. Das Indigotin [C16 H lO N2 02J hat eine tiefblaue Farbe, 
ist in Wasser unloslich, wird durch schwache S1turen oder Alkalien 
nicht angegriffen und ist, auf der Faser fixirt, dem Seifen gegenliber 
sehr widerstandsfahig. AIle diese Eigenschaften verleihen dem 
Indigo seinen hohen Werth als echter Farbstoff. 

Eine weitere, werthvoIle Eigenschaft, welche in der Fixirung 
des Indigos die ausgedehnteste Anwendung findet, ist die Fahigkeit, 
durch Reduktion in Indigweias, - welches in schwachen Alkalien 
loslich ist - libergeflihrt werden zu konnen. Folgende Gleichung 
veranschaulicht diese Reduktion: 

C16 HIO N2 O2 + H2 = C16 H12 N2 O2 
Indigotin Indigweiss. 

Wird die Faser mit solchem, in alkalischer Losung sich be
findenden Indigweiss getrankt, so nimmt sie dasselbe ganz in sich 
auf; wird die Faser der Luft ausgesetzt, so wird das Indigweiss 
wieder zu Indigoblau oxydirt und bleibt dann innig mit der Faser 
verbunden: 

C16 H12 N2 O2 + 0 = H20 + C16 HIO N2 O2 
Indigweiss Indigoblau. 

Dies ist im Allgemeinen die Theorie der Indigofarbereii das 
reduzirte alkalische Indigobad wird die nKlipe" genannt und kann 
nach verschiedenen M:ethoden dargestellt werden, die im folgen
den praktischen Theile: dieses Buches nahere Beschreibung finden 
werden. 

Die Reduktion des Indigos erfolgt auf zwei Arten: 
1) durch Gahrung und organische Reduktionsmittel, 
2) durch mineralische Reduktoren. 
Durch Oxydation wird Indigotin in I sat i n verwandelt, welches 

keine Farbekraft besitzt: 

C16 HIO N2 O2 + O2 = C16 H lO N2 0 4 

Indigotin Isatin. 

Auf dieser Reaktion beruhen die Aetzungen auf indigoblauem 
Grunde, wobei das blaue Indigotin zerstort und in das losliche 
Isatin libergeflihrt wirdi mischt man zur Aetzfarbe farbige Sub
stanzen, die selbst wahrend des Oxydationsprozesses nicht angegriffen 
werden, so erhalt man farbige Zeichnungen auf blauem Grunde. 

Indigo enthalt oft neben Indigotin noch Indigoroth oder Indi
rubin; letzteres ist ein purpurrother Farbstoff, welcher beim Farben 
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von Indigo einen wichtigen Antheil hat und jenen kupferigen, 
rothlichen Stich verursacht, durch den sich manche Indigo
sorten kennzeichnen. Indirubin besitzt ahnliche Eigenschaften wie 
Indigotin; es lasst sich wie dasselbe reduziren und ist dann in 
Alkalien lOsHch. 

Zur Prtifung der im Handel vorkommenden Indigosorten 
wul'den viele Methoden vorgeschlagen; die meisten beruhen auf del' 
Bestimmung des Indigotins auf massanalytischem Wege. Alle diese 
Methoden, theils sehr eomplicirter Natul', geben jedoch keine dureh
aus befriedigenden Resultate, da sie eben nul' auf die Bestimmung 
des Indigotins bereehnet sind und dabei die im Indigo vorhandenen 
organischen Verunreinigungen nicht in Betracht ziehen, so dass del' 
dureh die Massanalyse gefundene Indigotingehalt nicht del' Wirklich
keit entspricht. 

Obgleich einige diesel' Methoden zum Vergleich verschiedener 
Indigoproben ganz anwendbar sind, giebt doeh nul' ein praktischer 
Farbeversuch den besten Aufschluss tiber die Glite einer Indigo
sorte; abel' wenn diesel' vergleiehende Farbeversuch nieht mit del' 
grossten Sorgfalt ausgeftihrt wird, so flihrt er oft zu Irrthtimern. 

Waid ist das getrocknete Kraut von lsatis tinctoria. Der in 
demselben enthaltene Fal'bstoft' wurde in Europa vor dem asiatischen 
Indigo verwendet. Er wird gegenwartig in den sogen. Gahrungs
kupen mit Indigo ausgefarbt, doch nul' in sehr geringem Masse. 
Del' Farbstoft' des Waid hat dieselben Eigenschaften wie Indigotin. 

Bestimmung des Indigotins. Die folgende Methode wurde von 
H errn C. Raw son in einer der Gesellschaft der Farber und 
Koloristen in Bradford yorgelegten Abhandlung empfohlen, und 
giebt die Tabelle auf S. 58 die Resultate del' Indigobestimmung naeh 
den versehiedenen Methoden an. Man ersieht daraus, zu welehen 
wesentlich von einander abweiehenden Prozentgehalten einer und 
derselben Art man durch die versehiedenen Methoden gelangt. 
1 g sehr fein gepulverter Indigo wird zu einer dunnen Paste an
gerieben und in einen Kolben eingeflillt, del' 500-600 cern Kalk
wasser enthalt. Der Kolben ist mit einem Kautschukstopsel ge
schlossen, der vier Durchbohrungen hat; in der ersten Durch
bohrung ist ein Heber mit Klemmschraube, in del' zweiten ein 
Trichtermit Sperrhahnangebracht; die dritte und vierte Durchbohrung 
gestatten den Ein- und Austritt eines Leuchtgasstromes. Del' Kolben 
ist in Verbindung mit del' Gasleitung; sein Inhalt wird auf 80° C. 
erhitzt. Man flihrt nun durch den Trichter 100-150 cern hydro
schwefligsaures Natrium ein und kocht die Losung, welche jetzt 
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eine gelbliehe Farbung angenommen hat, eine halbe Stunde hin
durch. Man lasst dann die nicht gelosten Bestandtheile des Indigos 
absetzen und zieht 500 ccm der Losung mittels des Hebers abo 

Diese 500ccm werden in einen Erlenmeyer-Kolbengethan, worauf 
mittels eines Aspirators. wahrend 20 Minuten Luft durehgesogen 
wird. Der Ueberschuss des Hydrosulfits wird dadurch zu Sulfit 
und das Indigweiss zu Indigoblau oxydirt. Hierauf fiigt man Salz
saure im IT eberschuss zu, urn etwa entstandenen kohlensauren Kalk, 
der im Niederschlag enthalten sein konnte, zu losen. Wiirde man 
vor dem Durchleiten del' Luft dem Hydrosulfit Salzsaure zusetzen, 
so wiirde man einen bedeutenden Niederschlag von Schwefel er
halten; dies wird eben durch die oxydirende Wirkung der Luft 
vermieden, und die Losung bleibt daher nach dem Salzsaurezusatz 
vollig klar. 

Der entstandene Niedersehlag von Indigotin, welcher noch In
digoroth enthalt, wird auf einem gewogenen Filter gesammelt, mit 
heissem Wasser naehgewaschen und bei 100° C. getrocknet undge
wogen. Will man das Indigoroth neben dem Indigotin bestimmen, 
so extrahirt man mittels Alkohol das Indigoroth und findet aus der 
Differenz dann das Indigotin. 

Zum besseren Verstandniss der Rawson'schen Methode diene 
folgendes Beispiel: 

1 g Indigo wird mittels Natriumhydrosulfit und Kalkwasser 
reduzirt. Die Fliissigkeit misst 935 cern; 500 ccm derselben werden 
oxydirt und nach obiger Beschreibung behandelt. Gewieht des 
Niederschlages 0,243 g. Man findet nun nach folgendem Ansatz: 

0,243 X 935 X 100 45440( I d" I d' h 500 X 1 = ,on 19otm + n 19orot . 

Das Filter wird sodann in einen Extraktionsapparat gethan und 
das Indigoroth durch Alkohol extrahirt, der Alkohol abgedampft und 
der Riickstand gewogen; er ergiebt 0,015 g. Von dieser Zahl 
zieht man 1 Milligramm ab, als Verlust des in Alkohol etwas 
loslichen Indigotins. Man bereehnet dann: 

0,015 X 100 X 935 25')0' I d' h 500 = , .... Ion 19orot . 

Der Gehalt des untersuchten Musters ist daher: 

45,44 Ofo 
2,52 Ofo 

= 42,9.2 Ofo Indigotin. 
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Die Herstellung von Extrakten. 
Dieselbe hat in den letzten Jahren Anlass zur Entstehung einer 

eigenen Industrie gegeben, welche die wichtigsten der Farbholzer, 
wie Blauholz, Gelbholz, Quercitron, Rothholz und andere, in Extrakt
form dem Farber und Drucker zur Verfiigung stellt. 

Auch die Gerbmaterialien, wie Gallapfel, Sumach, Kastanien 
werden zu Extrakten verarbeitet i da dieselben jedoch mehr die 
Rolle von Beizen, als von Farbstoffen spiel en , so werden wir die
selben in einem spateren Abschnitt behandeln. Das theoretische 
Prinzip der Farbholzextraktion beruht auf der Ausziehung des 
Farbstoffes durch die Behandlung des Farbholzes mit Wasser und 
dem Eindampfen des wasserigen Auszuges bis zur Syrupdicke oder 
Trockenheit. Das Extrahiren ist jedoch nicht so einfach, wie man 
annimmt. Vor allen Dingen gehort zur richtigen Leitung desselben 
eine grosse Waarenkenntniss i man muss verstehen, die Holzer 
schon nach ihrem Aeusseren auf ihren Farbwerth zu schatz en. 

Die in Blocken oder Scheiten in den Handel kommenden Farb
holzer werden zuerst zerkleinert, urn dem Wasser soviel wie mog
lich das Durchdringen des Holzes zu gestatteil. Die Auswahl einer 
guten Farbholzraspel oder Schneidemaschine ist daher von grosser 
Wichtigkeit fUr den Erfolg des Ausziehverfahrens. 

Der Zersetzung der Glycoside, durch welche man den freien 
Farbstoff der Farbholzer erhalt, ist von del' Mehrzahl der Ex
traktfabrikanten noch nicht jene Aufmerksamkeit gewidmet, welche 
dieser Prozess verdient. So wird z. B. beim Blauholz vor der 
Extraktion eine Art Gahrung eingeleitet, urn das Glycosid zu zer
setzen i obwohl dies als einer der billigsten Prozesse angesehen 
werden kann, liegt doch die Frage nahe, ob die Zersetzung des 
Glycosides nicht durch andere Mittel, z. B. verdiinnte Schwefel
saure, vorgenommen und del' hierbei entstehende Zucker nicht ver
werthet werden konnte. 

Bei der Farbholzextraktion mittels Wasser handelt es sich 
hauptsachlich darum, die moglichst grosste Menge Farbstoff mit der 
denkbar geringsten Wassermenge zu extrahiren. 

Die Ausfiihrung der Extraktion ist in verschiedenen Fabriken 
verschieden. In grossen Farbereien und Druckereien ist del' Ex
traktionsapparat ein einfacher Duplexkessel, d. h. ein Kessel· mit 
doppeltem Boden, der durch einen Deckel luftdicht verschlossen 
werden kann. In demselben wird das zerkleinerte Farbholz mit 
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durch direkten Dampf erhitztem Wasser extrahirt. Der im Kessel 
herrschende Druck kann bis zu 10 Atmospharen oder noch hoher 
gesteigert werden. Die Farbholzkocher sind gewohnlich aus Eisen 
konstruirt, doch sind diejenigen aus Kupfer in einigen Fallen den 
eisernen Apparaten vorzuziehen. 

Zum Zerkleinern der Farbholzer sind verschiedene Arten von 
Maschinen in Gebrauch, deren eine in Fig. 3 wiedergegeben ist. 

Die Maschine besteht aus einer starken eisernen Scheibe a, 
welche sich mit grosser Geschwindigkeit urn ihre Axe dreht. An 
dieser Scheibe ist eine Reihe von Messern angeschraubt, welche nur 

Fig. 3. Englische Maschine zum Zerkleinern der Farbhiilzer. 

wenig tiber die Oberflache der Scheibe hinausragen. Das Farbholz 
wird durch eine mechanische Ftihrung b gegen die Scheibe gedrtickt 
und auf diese Weise durch die rotirende Bewegung der Messer 
zerkleinert. Durch Auswechseln der Messer hat man es vollstandig 
in seiner Gewalt, die Holzer grober oder feiner zu schneiden oder 
zu raspeln. Manchmal ist mit der Raspel eille Farbholzmtihle 
verbunden, welche die Farbholzspane zu Pulver mahlt. Diese 
Maschine (Fig. 4) besteht hauptsachlich aus 4 Armen, welche mit 
grosser Geschwindigkeit urn eine gemeinsame Axe drehbar sind, 
und das geraspelte Holz gegen die an der Umwandung befindlichen 
Zahne der Maschine drticken, wodurch die Pulverisirung erfoIgt. 
Die Maschine ist durch einen Deckel verschliessbar. 

Taf. III zeigt eine Maschine von Pierron & Dehaitre zum Zer
klein ern der Farbholzer, Taf. IV einen Extraktionsapparat der
selben Firma. 
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In manchen Fabriken wird die Extraktion bei einer 60-700 c. 
nicht tibersteigenden Temperatur vorgenommen; manchmal wird 
sogar mit lauwarmem Wasser extrahirt. In dies en Fallen werden 
holzerne Reifen oder cementirte Gefasse verwendet, wobei das 
warme Wasser so lange von einer Kufe in die andere fliesst, bis 
das Farbholz vollig erschopft ist. Zu dieser Art der Extraktion ist 
nattirlich mehr Zeit nothig, aber die Extrakte sind bedeutend reiner, 
als die durch das Arbeiten unter Druck erhaltenen. 

Fig. 4. Farbholzmiihle. 

Eine grosse Rolle in der Farbholzextraktion spielt das dabei 
verwendete Wasser; einige Sorten del' franzosischen Extrakte ver
danken z. B. ihre Gllte grosstentheils dem Wasser in del' Nahe 
von Paris. 

Als Regel gilt ferner das Eindampfen der Extrakte bei mog
lichst niedriger Temperatur. Die hierzu verwendeten Apparate sind 
verschiedenster Konstruktioni je bessel' del' Abdampfungsapparat, 
desto grosserer Erfolg wird in der Extraktfabrikation erzielt. 
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Vor mehreren J ahren kam in Frankreich ein Apparat auf, dem 
hauptsachlieh das Aufbliihen der franzosischen Extraktindustrie zu
zuschreiben ist. Derselbe beruht auf dem Prinzip des Abdampfens 
einer grossen Fliissigkeitsmenge in einer dUnn en Schicht. . C h e
n a i 11 e r gebiihrt das Verdienst, diese Maschine erfunden zu haben, 
welehe entsehieden als ausserst okonomiseh arbeitend bezeiehnet 
werden kann. Die Maschine (Fig. 5) besteht aus einer Mulde, welehe 
die einzudampfende FIUssigkeit enthalt; in dieser bewegt sieh, in sehr 
langsamen Umdrehungen, eine Reihe von doppelt konvexen Dampf
platten, welche auf einer gemeinsamen Axe aufsitzen. Diese roti-

Fig. 5. Chenailler's Abdampfapparat. 

renden Dampfplatten haben an den Seiten eine Art Eimer, welehe 
beim Passiren del' Fliissigkeit diese in sieh aufnehmen und dann 
in einer dUnnen Sehicht uber die erhitzten Dampfplatten ausgiessen, 
wodurch das Abdampfen sehr besehleunigt wird. W cnn die Ma
sehine richtig konstruirt ist, so arbeitet sie auf sehr billige Weise; 
sie kann mit den abgehenden Dampfen einer Hochdruckmasehine 
betrieben werden. J e naeh del' Temperatur und der Menge des in 
die Abdampfplatten eingefiihrten Dampfes 11tsst sich die Temperatur 
cles Einclampfens rcgulircn. Eine del' gewohnlich aus Kupfer kon
struirten Chenailler'sehen Maschinen verclampft taglieh ca. 3500 Liter 
Fhlssigkeit. In cler Regel wird del' Extrakt im Chenailler'sehen 
A pparat bis zu einer gewissen Concentration eingeclampft uncl hier
auf im Vacuum wei tel' verdampft. Dies gesehieht in einem Apparat, 
clel" dem in clen Zuckerfabriken benutzten ahnlich ist. 

Fig. 6 steUt einen modifizirten Chenailler'schen Abclampf-
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apparat dar und zeigt im Durchschnitt drei Dampfplatten, die sich 
um eine Axe drehen. Der Apparat ist vollig geschlossen und in 
Verbindung mit einem Geblase oder einer Vacuumluftpumpe, er
moglicht daher die Abdampfung auf grosser Oberflache mit der im 

Fig. 6. Chenailler's modifizirter Abdampfapparat. 

luftverdlinnten Raume. Die Extrakte werden in flachen, mit doppel
tern Boden versehenen eisernen Pfannen, welche durch Dampf er
hitzt werden, zu einer gewissen Consistenz eingedampft, in blecherne 
Blichsen gegossen und darin der Erstarrung liberlassen. 

Trockene wie fliissige Extrakte sind oft mit Zucker, Glycose 
oder Dextrin verfalscht. 

Die Lacke. 
Unter Lacken versteht man die durch Metalloxyde mit orga

nischen Farbstoffen erzeugten Niederschlage. Da jeder Farbstoff 
mit den verschiedenen Metallsalzen verschieden gefarbte Nieder
schlage liefert, so giebt es auch Lacke der verschiedensten Tone. 
AIle habenjedoch seit der Einfiihrung direkter Dampffarben viel von 
ihrer frliheren Wichtigkeit verloren. Die meisten Lacke werden 
mittels Albumin auf der Faser fixirt, ihre hauptsachliche Anwen
dung finden sie jedoch in der Tapetenfabrikation, in der Malerei 
und in der Lithographie. 

Die im Handel vorkommenden schwarzen Lacke bestehen aus 
Niederschlagen des Blauholzes mit Eisen- oder Chromsalzen i manch
mal sind dieselben mit Kienruss versetzt. 
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Krapp- oder Rosalack, der aus Krapp mit Thonerde erzeugte 
Niederschlag, wird nur noch wenig verlangt, da Roth sowoh) wie 
Rosa jetzt durch direkten Druck von Alizarin zu erhalten ist. 

Kreuzbeerlack oder Kreuzbeercarmill findet hingegen im Zeug
druck haufige Anwendung. Er wird durch Versetzen des Kreuzbeer
extraktes mit Zinnsalz dargestellt. 

Cochenille -Carminlack, del' mit Thonerde und Cochenille er
zeugte Niederschlag, findet hier und da zur Erzeugung zarter Roth
tone Anwendung. 

Von den noch existirenden Lacken sind nur noch wenige im 
Gebrauch und diese nul' zu ganz bestimmten Zwecken; sie konnten 
aIle ohne grossen Verlust durch andere Farbstoft'e und direktes 
Druckverfahren ersetzt werden. 

Ein Lack wird in der Regel auf folgende Weise hergestellt: Der 
durch Wasser extrahirte Farbstoft' wird mit del' Losung eines Metall
salzes versetzt, z. B. Alaun odeI' schwefelsaurer Thonerde, und 
del' Lack mittels eines Alkalis gefallt, filtrirt, gewaschen und ge
wohnlich in Form einer Paste in den Handel gebracht. 

S ansO ne. 5 



v. Die Theerfar bell. 

Der Steinkohlentheer, das Nebenprodukt der Gasfabrikation, 
wird in eigenen Theerdestillationen fraktionirt, wobei man haupt
sachlich folgende Korper erhalt: 

Phenol- oder Carbolsaure, 
Benzol, 
Naphtalin, 
Anthracen, 

welche dann in den Farbenfabriken weiter verarbeitet werden. 
Man kann daher die grosse Menge der Theerfarben in drei 

Klassen theilen: 
1) die Benzolfarbstoffe, welche aUe Farbstofl'e der Anilin

und der Phenolgruppe umfassen, 
2) die A Z 0 far b s t 0 ff e , 
3) die Ant r ace n far b s to f fe, darunter hauptsachlich Alizarin. 

Die Benzolfarbsto:lfe. 
Die der Benzolreihe angehorenden Produkte des Steinkohlen

theers sind Gemische von homologen Kohlenwasserstofl'en wie 
Benzol, Toluol, Xylol etc. Dieselben werden durch fraktionirte 
Destillation, welche in grossem Massstabe in dem SavaUe'schen 
Kolonnenapparat vor sich geht, von einander getrennt und gehen 
dann durch verschiedene Reaktionen in Farbstofl'e fiber. 

C H C H CH C H CHa 
6 6 6 5· a 6 4 CHa 

Benzol Toluol Xylol 

Durch Nitration mit einer Mischung von Salpeter- und Schwefel
same werden die Kohlenwasserstofl'e del' Benzolreihe in die Nitro
produkte tibergeftihrt: 
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Nitrobenzol Nitrotoluol Nitroxylol 

Die Nitration geschieht nach folgender Reaktion: 
C6 H6 + HNOs = H20 + C6 Hs N02· 

Die Nitrokorper werden durch Reduktion in die betreffenden 
Amine oder Amidokorper verwandelt: 

C6 H5 N02 + 3H2 = C6 Hs NH2 2H20 

Anilin Toluidin Xylidin 

Die Amidoprodukte, welche vom Ammoniak sich ableitende 
Basen sind, werden dann durch Oxydation, Diazotirung etc. in 
Farbstoffe fibel'gefiihrt. 

Wir wollen in Folgendem nur jene Basen erwahnen, die in der 
Farberei und Druckerei Anwendung gefunden haben. 

Ani lin. 
Dasselbe wird im Grossen durch die Reduktion von Nitrobenzol 

mittels Eisenfeilspanen und Salzsaure erhalten. Es kommen ver
schiedene Sorten von Anilin auf den Markt, welche sich durch 
ihre Siedepunkte von einander unterscheiden. .Ie nachdem das 
zur Nitration angewandte Benzol rein oder mit Toluol oder Xylol 
vermischt ist, variirt auch der Siedepunkt des Anilins; nach der 
Hohe desselben richtet sich die Verwendung des Anilins zur Farb
I;!tofffabrikation oder zum Farben und Drucken. Anilin kommt ent
wedel' als An il i n 0 I oder gebunden an Salzsaure als Ani lin s a I z 
in den Handel. 

Anilinol [C6 Hs NH2J ist eine olige Fliissigkeit, die unmittelbar 
nach der Destillation fal'blos ist, aber bei langerem Lagern braun wird. 
Es ist eine kraftige Base und bildet mit Sauren wohlkrystallisirte 
Salze. Der Siedepunkt ist 1820 C. Das bei dieser Temperatur 
siedende Produkt wird hauptsachlich zur Erzeugung der vom Ros
anilin sich ableitenden blauen Farben benutzt. 

Die Priifung des Anilinols geschieht durch Losen einer ge
wissen Menge in schwacher Salzsaure, wobei es sich vollstandig 
Iosen soIl, und durch eine Probedestillation. Letztere nimmt man in 
einer mit Kiihlrohre versehenen Glasretorte oder einem Fraktions
kolben mit Tubulus VOl', in dem man ein Thermometer befestigt, 

5* 
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welches in die Fhtssigkeit eintauchen solI. :Man verwendet 200 ccm 
Anilinol zur Destillation und erhitzt vorsichtig mit einem Bunsen'
schen Brenner. Das Destillat fangt man in einem calibrirten 
Gefass auf, notirt die Temperatur, bei welcher das Anilin zu destil
liren beginnt, und fangt die von 5° - 5° ubergehenden Produkte 
gesondert auf. 

Eine dritte Methode der Anilinprlifung ist ein praktischer 
Druck- und Farbeversuch, wenn das Anilin zu diesen Zwecken be
stimmt ist. 

In den Handel ko.mmen folgende Sorten: 

Anilin fUr Blau, 
Roth, 
Farberei, 
Druck. 

Anilinsalz oder Anilinchlorhydrat [C6 H5 NH2 ·HCI] kommt in 
Krystallen odeI' als feines Pulver in den Handel. Es wird zum 
Farben und Drucken angewendet und hauptsachlich hierfUr erzeugt. 

Die PrUfung des Anilinsalzes geschieht folgendermassen: 

1) durch Zersetzen von 10-50 g des in warmem Wasser ge
lDsten Salzes mittels Natronlauge, HinzufUgen von Kochsalz bis zur 
Sattigung der Losung und Messen des auf der Oberflache schwim
mend en Anilinols. Am besten geschieht dies in einem Mass
Cylinder, an welch em man dann gleich die Oelmenge in Kubik
centimeter ablesen kann. Anstatt diesen Versuch zu machen, kann 
man das frei gewordene Anilinol auch destilliren, urn es auf seine 
Reinheit zu prUfen; 

2) durch Titration des Anilinsalzes mit Normalalkali. - Anilin
salz wi I'd hauptsachlich zum Druck von Echtschwarz benutzt. In 
geringerem Umfang findet es auch zur Erzeugung eines Lackes 
Anwendung, welcher dann, mit Albumin verdickt, aufgedruckt wird. 

Metaphenylendiamin [C6 HiNH2)2] entsteht durch Reduktion 
von Binitrobenzol: 

C6 H4 (N02h + 12H = C6 H4 ~~2 + 4H2 0, 
2 

und wird hauptsachlich zur Erzeugung von Bismarckbraun benutzt. 

Metaphenylendiamin liefert durch Oxydation helle braune bis 
tiefbronzefarbige Tone von grosser Echtheit. Die Versuche, Meta
phenylendiamin - gleich dem Anilin - im Kattundruck einzu
biirgern: waren jedoch bis jetzt nicht sehr von Erfolg begUnstigt. 



V. Die Theerfarben. 69 

Naphtylamin [010 H7 NH2J wird erhalten durch Reduktion von 
Nitronaphtalin: 

010 H7 N02 + 3H2 = 0 10 H7 NH2 + 2H20. 
Die Modifikation "alpha« wird zur Erzeugung granatrother Tone 

benutzt, jedoch in nicht sehr ausgedehntem Masse. Naphtylamin 
bildet das Rohmaterial fur eine ganze Reihe von Azofarben. 

Dimethylanilin [06 Hs N(OHs)2J wird in grossem Masse fabri
zirt und dient zur Darstellung von Methylviolett, von Grun und 
Methylenblau. Es wird dargestellt durch Einwirkung von Methyl
alkohol und Salzsaure auf Anilin. Man hat s. Zt. versucht, Dime
thylanilin durch Oxydation wie Anilin zu verwerthen, es wurden 
jedoch nur graue Tone von keinem sehr praktischen Werthe erhalten. 

Fuchsin, Magenta oder Rosanilinchlorhydrat [020 H19 Ns HOIJ. 

Dasselbe wird nach zwei Methoden dargestellt: die eine beruht 
auf der Anwendung von Arsensaure, die andere auf der Behandlung 
von Nitrobenzol und Anilin mit Salzsaure und Eisenfeilspanen nach 
dem Prozesse Ooupier's. 

Die Base des Fuchsins oder das Rosanilin [020 H19 NaOHJ ver
bindet sich mit Sauren zu charakteristischen Salzen, dem krystalli
sirten Ohlorhydrat und Acetat. Letzteres ist reiner und ergiebiger 
als das Ohlorhydrat, und kann man concentrirte Losungen selbst 
in der Kalte langer aufbewahren, ohne ein Auskrystallisiren des 
Farbstofl'es befurchten zu mussen. Besonders haltbar wird die 
Losung durch einen geringen Gehalt an Methylalkohol. Das 
krystallisirte Fuchsin (Rosanilinchlorhydrat) wird hauptsachlich beim 
Farben, das Acetat mehr zum Drucken verwendet. Die Krystalle 
des Ohlorhydrates sind in heissem Wasser oder Alkohol leicht, in 
kaltem Wasser jedoch schwer lOslich. Fuchsin wird selten als 
selbststandiger Farbstofl' heim Zeugdruck verwendet, da es zu wenig 
licht- und seifenecht ist, doch findet es ausgedehnte Verwendung zu 
Mischfarben. In del' Farberei wird es durch Tannin odeI' andere 
Beizen, in der Druckerei durch Albumin oder auch Tannin fixirt. 

A n iI i n b I a u. 

Die in diese Klasse gehorenden Farbstofl'e werden aus Rosanilin 
oder der Magentabase dargestellt und kommen in zahlreichen Sorten 
der verschiedensten Nuance und Ergiebigkeit in den Handel. 

Die phenylirten Rosaniline sind in Wasser unloslich, aber lOslich 
in Alkohol. Das Anilinblau mit grunlichem Stich ist Triphenyl-
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rosanilin [C20 H16 (C6 H5)a Na HCI] , gewohnlich an Salzsaure ge
bunden. 

Die weniger Phenylgruppen enthaltenden Rosaniline sind blau 
mit rothlichem Stich. Sie werden dargestellt durch Einwirkung 
von Anilin, auf Rosanilin, bei Gegenwart von Essig- oder Benzoe
saure, bei welcher Reaktion Ammoniak frei wird: 

C20 H I9 Na + 8C6 H5 NH2 = C20 H16(C6 H5)a Na + 8NHa· 
Rosanilin Anilin 

Triphenyll'osanilin (Opalhlau) kommt als Pulver oder in sehr 
feinen KrystalIen in den Handel. SolI es zum Farben von Baum
wolle Verwendung finden, so muss es in Alkohol gelost werden; 
man rechnet auf 1 Liter heissen Alkohol etwa 25 g BIau. 

1m Handel findet man auch Farbstofflosungen des Triphenylros
anilinacetats, welches leichter in Alkohol loslich ist und in der Kalte 
nicht auskrystallisirt. Ferner kommen noch Mono- und Diphenyl
rosanilin, sowie ein Gemisch beider unter den verschiedensten Namen 
und von der griinsten bis zur rothesten Marke - welche letztere 
fast nur aus Monophenylrosanilin besteht und mehr als ein violetter 
denn blauer Farbstofl' angesehen werden kann - auf den Markt. 

Die Rosanilinblau finden auch als Paste Verwendung, und sind 
zwei Arten derselben in Gebrauch, von denen eine Griinstich, die 
andere einen Stich ins Rothe besitzt. Man druckt sie mit Arsenik
glycerin und essigsaurer Thonerde auf. Die griinstichige Paste fiihrt 
den Namen Gentiana oder Coerulelnblau. 

Die mit Anilinblau erzeugten Tone haben eine von keinem 
anderen Anilinfarbstofl' iiberholte Sattheit der Farbe; leider sind 
dieselben, 0 bwohl ziemlich widerstandsfahig gegen Seife, dem Lichte 
ausgesetzt, sehr unecht. 

Die Fixation des Triphenylrosanilinblau geschieht auf folgende 
Weise: 

Das Gewebe wird durch eine 10prozentige Losung von Mar
seillerseife gezogen und getrocknet. Hierauf farbt man in einem 
Bade von 1-20 Be. starker essigsaurer Thonerde und dem in 
Alkohol gelosten Opalblau anfangs kalt und steigert die Temperatur 
langsam zum Kochen. Die NUance wird urn so griiner, je langer 
das Bad im Kochen erhalten wird. 

Statt der essigsauren Thonerde kann man auch Bleizucker als 
Beize verwenden. 

Wassel'lOsliche Anilinblau. Durch Sulfonirung der Rosaniline, 
d. h. durch Behandlung derselben mit Schwefelsaure, erhalt man die 
verschiedenen Sulfosauren, welche in Wasser loslich sind; dieselben 
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werden dann in Salze ubergefuhrt. Das Nicholson- oder Alkaliblau 
ist z. B. das Natriumsalz der Triphenylrosanilinmonosulfosaure. 
Dasselbe wird durch Behandlung des unloslichen Anilinblau mit 
Schwefelsaure bei einer Temperatur von 450 C. erhalten. Die ent
stehende Monosulfosaure wird in Wasser gegossen, abgeklart, filtrirt, 
in Sodalosung oder Natronlauge heiss gelost und hierauf zur Trocken
heit eingedampft. Die Di-, Tri- und Tetrasulfosauren bilden die 
hauptsachlich unter dem Namen "Baumwollblau" vorkommenden 
Farbstoft'e, wobei die Sulfosauren an Soda oder Ammoniak gebunden 
sind. Das Alkaliblau findet in der Seidenfarberei, im BaumwoIl
druck, hauptsachlich aber in der W olIfarberei Verwendung. - Das 
Baumwollblau wird in einem alaunhaltigen Bade gefarbt. 

AIle wasserloslichen Anilinblaufarbstoft'e sind sehr unecht, wider
stehen der Seife nicht im Mindesten und werden daher nur zur 
Erzeugung unechter Artikel verwendet. 

Diphenylamin- und Methyldiphenylaminblau. 

Dieselben kommen als alkohol- und wasserlosliche Produkte in 
den Handel und werden durch Oxydation der betreft'enden Basen 
erzeugt. Sie werden meist nach den fur aIle Anilinfarbstoft'e 
geltenden Methoden verfarbt. 

Methylviolett. 
Dieser Farbstoft' hat das altere, sogen. Hoft'mann'sche Violett 

gegenwartig vOlIstandig verdrangt. Er wird in sehr grossem Mass
stabe erzeugt, und kommen Marken von Roth bis zu Blaustich 
von 3-4 Rbis 4-6 B in den Handel. Das gewohnliche Violett 
ist Pentamethylpararosanilin [C19 H12 (CHa)5 Na·HCI]. Es wird er
halten, indem man Dimethylanilin mittels Kupferchlorid bei Gegen
wart von Sand oder Kochsalz wah rend 48 Stunden bei 500 C. oxy
dirt. Die einen Kuchen bildende Masse wird in ein flaches Gefass 
gethan und in einem Backofen einer langsamen Oxydation aus
gesetzt. Der entstehende Farbstoft' wird in heissem Wasser gelost, 
durch Kochsalz gefallt und durch UmkrystaIlisiren gereinigt. 

Das nach dieser Methode erhaltene Produkt ist Methylviolett 2 B, 
dessen rothliche Nuancen durch Vermischen mit Fuchsin und dessen 
blauliche Tone durch Behandeln mit Benzylehlorid erzeugt werden. -
In neuerer Zeit kamen noch einige andere, direktere Verfahren zur 
Herstellung des Methylviolett auf. 

Das Methylviolett wird in der Baumwollfarberei und -Druckerei 
sehr stark gebraucht. Die Fixirung desselben geschieht haupt-
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sachlich mittels Tannin und Brechweinstein. Es gehort zu den 
basischen Farbstoffen, und seine Abstufungen sind meist Chlorhydrate 
der Violettbase und konnen als methylirte oder benzylirte Rosaniline 
angesehen werden; sie sind aIle in heissem, einige schon in kaltem 
Wasser loslich. 

lVIethylviolett findet sowohl fiir sich aIlein, als auch in lVIisch
farben starke Verwendung. So werden tiefblaue Tone mit Violett 
und Griin, indigoblaue Tone mit Violett und Methylenblau erzeugt. 
Violett wird auch zum Schonen von Alizarinlila und Indigoblau 
verwendet. 

Hoffmann's Violett 
ist jetzt sehr selten im Handel zu finden. Die unter diesem Namen 
verkauften Farben sind gewohnlich einfache lVIethylviolette. 

Krystallviolett 
ist das Chlorhydrat von Hexamethylpararosanilin, durch direkten 
Prozess aus Dimethylanilin dargestellt; es ist leicht in Wasser loslich 
und giebt eine blaulichere Niiance als lVIethylviolett. 

Methylgriin [C19 H12 (CHS)5 Ns CHs CI . HCI] 
entsteht durch Einwirkung von Chlormethyl auf Methylviolett. Es 
kommt in Pulver- oder Krystallform in den Handel, doch hat es 
seit Einfiihrung des lVIalachitgriin - welches, durch ein direkteres 
Verfahren dargestellt, billiger als lVIethylgriin ist - viel an Be
deutung verloren. Das Handelsprodukt des lVIethylgriin ist dessell 
Chlorzinkdoppelsalz. 

Die mit Tannin fixirten Tone sind ziemlich seifenecht und 
werden oft in Verbindung mit Anilinschwarz verwendet. 

Griine Farbstoffe ans Dimethylanilin, dnrch direkte Methoden 
dargestellt. Diese Farbstoffe findet man unter den Namen: 

Benzaldehydgriin, 
lVIalachit- oder Solidgriin, 
Benzoyl- und Victoriagriin. 

Es sind meist feine Krystalle oder Pulver der Zinkdoppelsalze 
odeI' Oxalate. Dargestellt werden dieselben durch Einwirkung von 
Benzotrichlorid oder Benzaldehyd auf Dimethylanilin bei Gegen
wart von Zinkchlorid. lVIan erhalt zuerst die Leucobase, ein weisses 
Produkt, welches gewaschen, in Salzsaure gelost und dann erst zum 
Farbstoff oxydirt wird. Statt des Dimethylanilins kann man auch 
das Diaethylanilin verwenden und erhalt dann ein mehr gelb
stichiges Griin. 
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In den letzten Jahl'en kam del' nSaul'egl'Un" genannte Farb
stoft' auf, welcher sulfonil'tes Malachitgl'Un ist und bloss in del' 
W 011- und Seidenfarbel'ei Vel'wendung findet. 

Del' wichtigste Farbstoft' diesel' Gl'uppe ist das Mal a chi t g rUn, 
welches dul'ch Einwil'kung von Benzotl'ichlol'id auf Dimethylanilin 
entsteht, und des sen Zinkdoppelsalz dul'ch folgende Formel ausge
drUckt wil'd: 

3(023 H24 N2 . HOI) + Zn 012 + 2H20. 
Es wird in Krysta11en odeI' Pulverfol'm verkauft. 

Methylenblau [016 HIS N4 S . HOI] 

ist einel' del' wichtigsten blauen Fal'bstoft'e fUr den Baumwo11-
dl'uckel' wie -Farber, da es demselben die verschiedenartigsten 
Tone, vom zartesten Blau bis zur tiefsten IndigonUance, liefel't. 
Die he11en Tone sind zwar nicht so schon wie die mit Anilinblau 
erzeugten, haben abel' den Vorzug grosserer Echtheit, dem Lichte 
sowohl, als auch del' Seife gegenuber. 

Del' Farbstoft' ist ein Derivat des Diaethylanilins, welches 
zuerst in das Nitrosoprodukt ubergefuhrt, hierauf mit Schwefel
wasserstoft' reduzirt und durch Eisenchlorid oxydirt wird. Durch 
Eintragen von Zinkchlorid und Kochsalz wird das Methylenblau 
als Zinkdoppelsalz aus del' Losung ausgeschieden, getrocknet und 
kommt als Pulver, in jUngster Zeit auch krysta11isirt, in den 
Handel. 

Methylenblau wird ebenfa11s mit Tannin fixirt. 

Aethylenblau 

ist ein dem Methylenblau analoges Produkt, welches fast genau die
selben Eigenschaften wie jenes besitzt. 

Safranin [021 H22 N4 · HOI] 

war s. Zt. ein sehr wichtiger Farbstoft' sowohl in del' Farberei, als 
auch in del' Druckerei, hat abel', seitdem das Alizarin so billig zu 
haben ist und auch andere rothe Farben in den Farbereien viel
fach angewendet werden, an Bedeutung eingebusst. Zur Dar
ste11ung im Grossen bedient man sich j etzt ausschliesslich des Ver
fahrens, welches auf del' Oxydation von 1 MolekUl Paradiamin 
mit 2 MolekUlen Monamin beruht. Del' Farbstoft' kommt in Pasten
oder Pulverform als Ohlorhydl'at auf den Markt.· 
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Safranin gehort zu den basischen Farbstoffen und wird wie 
diese fixirt. In der Baumwollfarberei wird Safranin zu Rosatonen, 
und in Verbindung mit Phosphin oder Chryso'idin zur Erzeugung 
von Scharlach benutzt. 

Dem Lichte gegenuber ist Safranin nicht sehr bestandig, hin
gegen vertragt es das Seifen ziemlich gut. Die mit Phosphin und 
Safranin, durch Sumach und Zinn oder Tannin und Brechweinstein 
fixirten Scharlachfarben sind seifenecht, wahrend die mit Chryso'idin 
und Safranin erzeugten Scharlachtone ersteres beim Seifen verlieren 
und ein blauliches Roth auf der Faser zurUcklassen. 

Gemische von Safranin und Chrysotdin findet man sehr haufig 
am Markt, und dienen dieselben zum Farben von Geweben und 
Garn; das hierdurch erzeugte Roth ist den mit Rothholz herge
stell ten Tonen sehr ahnlich. 

1m Zeugdruck wird Safranin nur in geringem Masse und zwar 
zum Druck von Rosatonen benutzt, die sehr wenig lichtecht sind. 

Phosphin 
ist ein orangegelber, sehr ergiebiger Farbstoff, del' als Nebenprodukt 
bei der Fuchsinfabrikation oder bei der Reinigung von Rosanilin 
gewonnen wi rd. Die Anwendung desselben ist keine haufige. 

Die Induline. 
Man unterscheidet, wie bei Anilinblau, zwei Arten: eine wasser

losliche und eine in Wasser unlosliche. Sie werden aus Anilin dar
gestellt, welches in ein Azoprodukt ubergefuhrt wird und dann, mit 
Anilin und Salzsaure behandelt, den Farbstoff liefert. 

Die Handelsprodukte sind von rothblauer bis tief indigoblauer 
NUance. Die in Wasser unIoslichen Induline haben fast nur fUr 
den Baumwolldruck, weniger fUr Baumwollfarberei, Bedeutung. 

Die blaustichigste, in Wasser unlosliche, aber spritlosliche 
Sorte, welche im Zeugdruck in Form einer Paste verwendet wird 
und den Namen "franzosisches Grau" tragt, liefert ein sehr 
seifen- und lichtechtes Blau. 

Die spritloslichen Induline werden haufig zur Nachahmung der 
Indigotone verwendet. 

Von den Farbwerken in Rochst kommen in neuerer Zeit 
Induline auf den Markt, die mittels Tannin und Aethylweinsaure 
aufgedruckt, sehr schone licht- und wasch<;chte NUancen liefern. 

Ronbaix -Elan ist ein Indulinderivat, welches tiefere blane 
Tone liefert. 
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N eublan D ist ein von der Firma Cas sell a eingefuhrtes Pro
dukt, welches die Aufmerksamkeit des Baumwollfarbers und -Druckers 
verdient, da es einen schonen, sehr echten Indigoton liefert. 

Neutralroth und Neutralviolett 
liefern matte Tone, welche bei Farbern und Druckern viel Anklang 
fanden. 

Bismarckbraun [C12 HIs No + 2H CI] 
auch Manchest er bra un oder Vesu vi n genannt, war der erste 
dargestellte Azofarbstoff. Es bildet sich durch Einwirkung von 
Natriumnitrit auf Phenylendiaminchlorhydrat. Der Farbstoff wird 
mit Kochsalz aus der Losung gefallt, nltrirt, getrocknet und als 
braunes Pulver verkauft. Bismarckbraun ist leicht wasserloslich 
und wird hauptsachlich in der Farberei verwendet. Als basi scher 
Farbstoff wird es mit Tannin nxirt. 1m Zeugdruck wird es selten 
benutzt, da die erzeugten Farben nicht echt sind. Man nndet im 
Handel verschiedene Marken von ungleichem Farbstoffgehalt, die 
sehr oft Kochsalz enthalten. 

Chryso'idin 
wird ebenfalls aus Phenylendiamin dargestellt; es ist in Wasser 
loslich und besitzt einen basischen Charakter. 

Auf Baumwolle erzeugt es orangefarbige Nuancen von sehr 
geringer Echtheit. ChrysoYdin wird im Zeugdruck fast gar nicht 
verwendet. 

Flavanilin 
ist ein neuer basischer Farbstoff, welcher III nicht sehr ausge
dehntem Masse verfarbt und gedruckt wird. 

Victoriablau (R u. B) 
ist ein in den letzten J ahren eingefuhrter Farbstoff, der sehr schone 
Tone liefert, die aber den Nachtheil geringer Lichtechtheit haben; 
es wird mit Tannin nxirt. 

Auramin [C6 H4 N (CHa)2 CNH . HCI] 

ist ein in der Farberei wie Druckerei ziemlich stark angewendetes 
Produkt, welches licht- und seifenechte Chamois- und Gelbtone liefert. 
Es ist einer der wenigen basischen gelben Farbstoffe und hat ver
mage seiner Eigenschaft, sich auf Tanninbeize zu nxiren, eine hohe 
Bedeutung fur Baumwollfarberei und -Druckerei erlangt. Beim Auf
lOsen des Auramins muss man die V orsicht gebrauchen, nicht zu 
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heisses oder gar kochendes Wasser zu nehmen, da sonst del' Farb
stoff zersetzt wird. Es wil'd haufig auch in Mischfarben, besonders 
in Verbindung mit Safranin, verwendet; das hiel'bei entstehende 
Scharlachroth ist dem mit Safranin und ChrysoYdin erzeugten vol'
zuziehen, wei I es echter als das letztel'e ist. 

Corallinroth 
ist das Einwirkungspl'odukt von Ammoniak auf Aurin und demnach 
ein Phenolderivat. Es findet eine geringe Anwendung zur Er
zeugung del' sogen. Corallinartikel, welche eine Nachahmung des 
Tiirkischroth sind und wenig Echtheit besitzen. 

Die Eosine. 
Dieselben sind die farbpl'achtigsten unter allen Theerfarben, sind 

abel' leider gar nicht licht- und seifenecht. Sie werden meist zur 
Erzeugung von Rosatonen in der Farbel'ei verwendet; in del' Druckerei 
find en sie nul' geringe Anwendung. 

Die hauptsachlichsten, in die Eosinreihe gehorenden Farb
stoffe sind: 

Eosin, gelbstichig, 
Eosin, blaustichig, 
Rose Bengale, 
Phloxin, 
Cyanosin. 

Die Eosine sind Derivate von Fluorescin, einem Farbstoff von 
geringem Werthe, del' abel' eine prachtvolle Fluorescenz besitzt. 

Das gelbstichige Eosin, welches das Bromderivat des Fluorescin 
ist, zeigt auch noch eine schone Fluorescenz, wahrend das blau
stichige Eosin, ein Jodderivat, dieselbe nicht mehr in so hohem 
Grade hat. Rose Bengale ist das blaueste unter den Eosinen. -
Die spritloslichen Eosine geben klarere Tone als die wasserlos
lichen, doch finden sie auf Baumwolle gar keine Anwendung. 

Die Azofarbsto:lfe. 
Die Azofarbstoffe bilden die reichhaltigste, die verschiedensten 

Niiancen liefernde Klasse del' Theel'farben, doch haben nul' wenige 
in del' Baumwollfarberei und im Zeugdruck praktische Anwendung 
gefunden. Man unterscheidet basische und saure Azofal'bstoffe; 
die ersteren sind entweder loslich in Wasser, wie Bismal'ckbraun 
und ChrysoYdin, oder nicht wasser- abel' spl'itloslich. 
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Die sauren Azofarbstoffe sind meist Sulfosauren odeI' deren 

Derivate und kommen in den verschiedensten Tonen, von Orange 
bis Roth und Scharlachroth, im Handel VOl'. 

Die in Wasser unloslichen basischen Azofarben haben im All
gemeinen wenig Anwendung in del' Farberei und Druckerei ge
funden. Einige von ihnen bieten jedoch gewisses Interesse fUr den 
Baumwollfarber, da sie sich direkt auf del' Faser erzeugen lassen. 
Die patentirten Verfahren von H 0 11 i d ay, D a w son u. A. liefern 
sehr echte Nuancen. Die direkte Methode besteht im Allgemeinen 
in folgendem Verfahren: 

Die Baumwolle wi I'd mit einer Losung von Naphtol in Natron
lauge getrankt, ausgerungen und in ein frisch bereitetes Bad einer 
Diazoverbindung eingetaucht. J e nach den in die Diazoverbindung 
ubergefuhrten Basen erhalt man dann verschiedene Ausfarbungen. 
So erzeugt die Diazoverbindung von Anilin eine gelbe, die von 
Toluidin eine orangegelbe, die von Xylidin eine orangerothe und 
endlich die von Naphtylamin eine gelbstichige scharlachrothe 
Farbung. 

Besonders die auf diese Art erzeugte rothe Nuance hat prak
tische Anwendung gefunden. Einen besonders schonen rothen Ton 
erhalt man durch EinfUhrung des mit Naphtol getrankten Gewebes 
m eine Mischung von Diazoxylidin- und Diazonaphtalinchlorhydrat. 

Durch Oelen des Gewebes werden klm'ere Tone erzielt. 
Die so gefarbten NUancen sind sehr bestandig gegen Chlor und 

Seife und haben besonderen Anklang in del' Garnfarberei zur Nach
ahmung der mit Alizarin gefarbten Artikel gefunden. Die einzigen 
N achtheile, welche diese Methoden in sich bergen, sind die, dass 
das gleichmassige Farben viel mehr Schwierigkeiten als z. B. beim 
Alizarinfarben bereitet, und dass die Farbe sich von del' Faser abreibt. 

G r ass 1 e l' versuchte, rothe Azofarbstoffe durch Dampfen auf 
der Faser zu fixiren, doch wird diese Methode wenig angewandt. 

Azarin ist die Bisulfitverbindung eines unloslichen rothen Azo
farbstoffes, welcher sehr schone Rosa- und rothe Tone liefert, die 
jedoch nicht ganz seifen- und lichtecht sind. 

Mit Eisenbeizen giebt Azarin braune Farbungen und kann 
daher in ahnlicher Weise wie Alizarin verwendet werden. 

Die loslichen Azofarbstoffe 
kommen in seh1' verschiedenen Produkten auf den Markt, und die 
zahlreichen Namen, welche ein und dasselbe Produkt oft fUhrt, 
geben vielfach Anlass zu Verwir1'ungen. 
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Da dieselben sehr wenig licht- und seifenbestandig sind, so ist 
auch ihre Anwendung in der Baulllwolldruckerei und -Farberei 
eine sehr geringe, weil sie nur zu solchen Artikeln, die nicht ge
waschen werden, verwendet werden konnen; hingegen sind sie 
hauptsachlich in der W ollfarberei in Gebrauch. 

Die lOslichen Azofarbstoft'e sind meist gelb- bis scharlachrothe, 
leicht in Wasser losliche Pulver. 

Obgleich auf verschiedene Weise dargestellt, zeigen alle in diese 
Klasse gehorenden Azofarbstoft'e in Farberei und Druck dieselben 
Eigenschaften und die gleiche EmpfindIichkeit beim Waschen. Ihre 
Darstellungsweise bietet daher dem Konsumenten wenig Interesse, 
umsomehr aber dem Farbenfabrikanten, da viele von diesen Farb
stoft'en patentir(sind und in grossen Mengen oft zu niedrigen Preisen 
verkauft werden. 

Nachstehend geben wir die hauptsachlichsten der im Handel 
vorkollllllenden Azofarben: . 

T r 0 p a e 0 Ii n (Orangefarben der verschiedensten Niiancen), 
Ora n gel, II, III, von denen Orange II das meist ge-

brauchte ist, 
S c h a rIa c h 0, 00 etc., 
S c h a rl a c h C, R, RR, RRR etc., 
Cro celnschar lach, 
Echtroth B und Y, 
Brill an ts c h a rl ac h, 
Biebricher Scharlach, 
K a i s e r s c h a rl a c h etc. 

Benzidinfarbstoffe 
sind eme neue Klasse von Azofarben, welche dadurch grosses 
Interesse bieten, dass sie Baulllwolle in einem einzigen Bade, ohne 
Beihulfe einer Beize, direkt farben. 

Der erste Reprasentant dieser Farbstoft'e war das Congoroth, 
welches durch Einwirkung des Natriumsalzes der Naphtylamin
lllonosulfosaure auf diazotirtes Benzidin entsteht. 

Congoroth wird in einfachem Seifenbade odeI' mit Hinzufugung 
eines alkalischen Salzes, wie Natriumphosphat oder -Silicat, kochend 
ausgefarbt. Es giebt einen sehr schonen Rothton, der zwar sehr 
seifenecht, abel' gar nicht lichtecht ist. Ein weiterer Nachtheil des 
Congoroth ist seine grosse Empfindlichkeit Sauren gegentiber, die 
sogar zur Anwendung des Congoroth als Indikator geftihrt hat: 
die rothe Farbe geht schon durch die geringste Spur von Saure in 
Blau tiber. Bei Untersuchungen von Alaun odeI' schwefelsaurer 
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Thonerde ist daher Congoroth ein sicherer Indikator, urn freie 
Schwefelsaure nachzuweisen. 

Benzopnrpnrin ist ein homologes Congoroth, welches aus diazo
tirtem Toluidin durch Einwirkung des Natriumsalzes der Naphtyl
aminsulfosaure erhalten wird. Es ist weniger saureempfindlich, 
lichtechter und gelbstichiger als Congoroth. Da es auf dieselbe 
Weise wie dieses gefarbt wird, so lassen sich beide sehr gut kombi
niren und geben schone satte Roth. 

Benzopnrpnrill 4 B ist blaustichiger als Benzopurpurin und noch 
widerstandsfahiger gegen Saure. 

Chrysamin ist wohl der wichtigste Benzidinfarbstoff, der sehr 
schone gelbe Tone liefert. Es ist sehr leicht in Wasser loslich und 
wird wie die bereits beschriebenen Benzidinfarbstoffe ausgefarbt, 
namlich in einem Seifenbad mit Natriumphosphat. Chrysamin ist 
sehr lichtecht. 

Azoblau und Benzoazurin 
bilden den Schluss diesel' sehr interessanten, neuen Farbstoffe, welche 
hauptsachlich von der Aktiengesellschaft fur Anilin
fabrikation in Berlin und denFarbenfabriken, vorm. Friedr. 
Bayer & Co. in Elberfeld, in den Handel gebracht werden. 

Die mit Azoblau und Benzoazurin erzeugten lichtechten Tone 
variiren von Hell- bis Dunkelblau. Ein Zusatz von Chrysamin 
liefert eine sehr schone Indigonuance. 

1m direkten Zeugdruck haben sich die Benzidinfarbstoffe bis 
zur Stunde noch nicht sehr eingeburgert, obwohl viele Versuche zu 
dies em Zwecke angestellt wurden. Sie sind jedoch fur einige Zwecke 
in ziemlich grossem Massstabe in Verwendung. 

Indophenol. 
Dasselbe fuhrt auch den Namen Nap h t 0 I b I au, ist das Derivat 

von Naphtol und Nitrosodimethylanilin und hat fur den Zeugdruck 
einiges Interesse, da es dem Indigo sehr nahe kommende, aber nicht 
so echte Nuancen liefert. Die Entdeckung und erste Einfuhrung 
in die Druckerei verdankt man O. N. Witt und Horace Kochlin; 
Witt studirte die chemische Natur dieses Farbstoffes aufs Ein
gehendste und lenkte die Aufmerksamkeit der Chemiker auf den
selben. Seine grosse Empfindlichkeit gegen Saure ist jedoch ein 
grosses Hinderniss flir die Anwendung des Indophenols, welches 
schon durch eine Spur Saure zerst5rt wird. 

Indophenol kommt in der Farberei vielfach zur Anwendung. 
Man findet es im Handel gewohnlich in Form eines grlin glanzenden 



80 v. Die Theerfarben. 

Pulvers, welches mit Indigo zusammengerieben und mit Hydrosulfit 
reduzirt, eine sehr vortheilhafte kalte Ktipe zum Indigoblaufarben 
von Baumwolle und Wolle liefert. Inhaber der Patente sind D u ran d, 
H ugu en i n & Co. III Basel. 

Kiinstlicher Indigo. 
Die Methode, Indigotin klinstlich darzustellen, wurde von 

Prof. Baeyer im Jahre 1880 entdeckt. Dieselbe erregte damals 
grosses Aufsehen, und man glaubte bereits, dass del' natlirliche 
Indigo nun bald aus allen Farbereien und Druckereien verschwinden 
werde. Diese Annahme hat sich jedoch nicht verwirklicht, und bis 
auf Weiteres behauptet der Indigo seine alte Wichtigkeit. 

Der klinstliche Indigo wurde nicht als klinstliches Indigotin ein
geftihrti dieses wurde vielmehr erst auf der Faser erzeugt. 

Das Handelsprodukt, dessen hoher Preis eine ausgedehnte An
wendung nicht erlaubte und aus diesem Grunde mit dem natur
lichen Indigo nieht konkurriren konnte, ist die 0 r tho nit r 0 p h e
n yIp r 0 p rio 1 s a u r e, welehe durch Reduktion in Indigotin liber
geflihrt wird: 

2C9 H5 (N02) O2 + 2H2 = C16 RIO N2 O2 + 2C02 + 2H 20. 
Die Reduktion erfolgt wahl' end des Dampfens durch mitauf

gedruckte Reduktionsmittel, wie Glycose oder xanthogensaures Natron. 
1m Ganzen hat dieser Prozess ein mehr theoretisehes als praktisehes 
Interesse. 

Die Anthracenfarbsto:ffe. 
Alizarin. 

Das Alizarin ist neben Indigo der wichtigste Farbstoff der 
heutigen Druck- und Farberei-Industrie und findet dank seines gegen
wartig niedrigen Preises von Jahr Zll Jahr eine stets sieh steigernde 
Anwendung. Das Handelsprodukt, welches unter dem Namen 
Alizarin verkauft wird, besteht neben Alizarin noeh aus den ver
wand ten Farbstoffen wie Anthra- und Flavopurpurin. 

Es wird meist in Form einer Paste von 20-40 Prozent Farb
stoff verkauft, doch wurde in neuerer Zeit aueh troekenes Alizarin 
auf den Markt gebracht. 

Die Alizarinfabrikation ist gegenwartig eine del' ausgedehntesten 
Farbindustrien geworden. Das Alizarin wird naeh dem von 
G rae b e und Lie be r man n patentirten Verfahren in folgender 
Weise dargestellt: Ant h rae e n wird durch Oxydation in Ant h r a
chi non tibergeflihrt. Durch Sulfonirung erhalt man die Ant h r a
chi non s u If 0 sa u r en, welche dann dureh Sehmelzen mit Aetz
natron in A liz a r in tibergehen. 
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Das Ausgangsprodukt Anthracen ist ein Kohlenwasserstoff 
[C14 H10] , welcher im Grossen bei del' Steinkohlentheerdestillation 
gewonnen wird und das Rohmaterial fiir die Fabrikation des Aliza
rins und der mit demselben verwandten Farbstoffe bildet. Das Roh
anthracen wird durch Sublimation gereinigt, in Wasser suspendirt 
und durch Kaliumbichromat und Schwefelsaure zu Anthrachinon 
oxydirt. Diese Oxydation geht nach folgender Gleichung VOl' sich: 

C14 HlO + 30 = C14 Hs O2 + H20. 
Anthracen Anthrachinon 

Nach vollendeter Reaktion wird das entstandene Anthrachinon 
filtrirt, gewaschen und getrocknet. Falls es zu besonders l'einen 
Produkten weiter verarbeitet werden solI, muss dasselbe gel'einigt 
werden; zur Erzeugung von billigem Alizarin unterlasst man jedoch 
die Reinigung. 

Anthrachinon bildet mit Schwefelsaure drei Sulfosauren: die 
Anthrachinonmonosulfosaure, die Alpha- und die Beta-Disulfosaure. 
Je nachdem man eine dieser drei mit Aetznatron schmilzt, erhalt 
man verschiedene Produkte. Die :Monosulfosaure liefert Alizarin, 
wahrend die Alpha-Disulfosaure Flavopurpurin und die Beta-Disulfo
saure Anthrapurpurin bildet. 

Die Anthrachinonmonosulfosaure wird durch Einwirkung ge
wohnlicher Schwefelsaure auf Anthrachinon bei einer Temperatur 
von 1600 C. erhalten; die Alpha - Disulfosaure durch Erhitzen mit 
rauchender Schwefelsaure bei derselben Temperatur, wahrend sich 
Beta-Disulfosaure erst bei 1859 C. bildet. 

Die Sulfosauren werden schliesslich in die Natriumsalze iiber
gefii.hl't und diese dul'ch Schmelzen mit festem Aetznatl'oll in die 
betreffendell Fal'bstoffe verwandelt. 

Beim Schmelzprozess bildet sich stets eine :Menge Wasserstoff, 
welcher reduzil'end auf das entstehende Alizarin wil'ken konnte, 
wiirde man nicht, um diese Reduktion zu vel'hiiten, del' Schmelze 
Kaliumchlol'at beimischen. 

Den Schmelzpl'ozess vel'anschaulicht folgende Gleichung: 

C14 H7 Oz SOs N a + 3Na OH 
anthrachinonmonosulfosaures Natrium 

= Na2 SOs + HzO + C14 H6 O2 (ONa)z + Hz 
N atriumalizarat. 

1m Gl'ossen wil'd Alizarin auf folgende Weise erzeugt: Ein 
eisernel' Kochkessel, der mit einem mechanischen Rfthrwel'k ver
sehen und der einen starken Dampfdl'uck auszuhalten im Stande 
ist, wird zu 8h mit festem Aetznatl'on, dem zur Losung nothigen 

Sanson~ 6 
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Wasser, der berechneten Kaliumchloratmenge und zu 1/4 mit antllra
chinonsulfosaurem Natrium gefiillt. Nachdem man tiichtig umge
riihrt hat, wird del' Kessel geschlossen und wahrend 24 Stunden 
auf 190 - 2000 C. erhitzt. Wenn die Bildung von Natriumalizarat 
vollendet ist, wird die Schmelze in Wasser gelost und Alizarin 
mittels schwefliger odeI' Schwefelsaure ausgefallt, gewaschen, in 
einer Filterpresse abgepresst und dann mit Wasser auf den ge
wiinschten Prozentgehalt gebracht. 

Alizarin oder Bioxyanthrachinon [C14 H6 02(OH)2] ist eine 
zweibasische Saure, welche theils losliche, theils unlosliche Salze 
bildet, je nach der Base, an die es gebunden wird; mit Alkalien 
bildet es losliche Alizarate, wahrend die mit Metalloxyden geformten 
Salze unloslich sind. 

Blaustichiges Alizarin des Handels ist fast reines Alizarin, mit 
einem sehr gering en Gehalt an Flavo- und Anthrapurpurin, wahrend 
die gelbstichigen Marken aus Flavo- und Anthrapurpurin allein be
stehen oder mit Alizarin gemischt sind. 

Alizarin giebt mit Metalloxyden folgende Verbindungen: 
mit Thonerde Roth, 

Eisenoxyd Violett, 
Calcium- und Bariumoxyd: Violett, 
Bleioxyd . Violett, 
Zinnoxyd . Rothorange. 

Die wichtigsten dieser Lacke oder Niederschlage sind die mit 
Thonerde, Eisen und Chrom erzeugten. 

Lie c h t i und Sui d a haben die Alizarate einem eingehenden 
Studium unterworfen und gefunden, dass die Alizarate von Alu
minium und die zusammengesetzten Kalk - Aluminiumalizarate, je 
nach ihrer Neutralitat und Basicitat, eine verschiedene Wasser
loslichkeit besitzen; so ist z. B. das neutrale Aluminiumalizarat 
wasserloslich, wahrend die basischen Thonerdealizarate mit steigender 
Basicitat stets unloslicher werden. 

Der Eisenlack von reinem Alizarin zeigt einen violetteren, 
klareren Ton, als del' von Anthra- oder Flavopurpurin, welcher 
einen mehr braunlichen Stich besitzt. Auch der Chromoxydlack 
ist von Interesse und wird hauptsachlich zu Dampfalizarinfarben 
verwendet. 

Eine wichtige Eigenschaft del' meisten Alizarate ist deten 
Loslichkeit in N atronlauge, welche ein Mittel zu Erzeugung von 
Dampffarben an die Hand giebt. Ein sehr schones Dampfroth lasst 
sich z. B. dadurch auf Baumwolle erzeugen, dass man den Thon-
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erdealizarinlack in Ammoniak oder Natronlauge lOst, Olivenol und 
etwas essigsauren Kalk beimischt, das Ganze mit einem passenden 
Verdickungsmittel aufdruckt und dann dampft. 

Die Alizarinthonerdelacke werden im Allgemeinen durch Fallung 
einer Natriumalizaratlosung mit Alaun odeI' schwefelsaurer Thon
erde erzeugt. Eine schon ere, klarere Nuance erhalt man, wenn man 
den filtrirten Niederschlag mit etwas essigsaurem Aluminium oder 
Turkischrothol kocht. 

Antbrapurpurin , Trioxyantbracbinon oder Isopurpurin 
[C14 H5 02(OH)2J ist das Einwirkungsprodukt von Aetznatron auf 
das Natriumsalz del' Beta-Anthrachinondisulfosaure. 

Flavopurpurin besitzt dieselbe Formel und ist das Derivat der 
Alpha-Anthrachinondisulfosaure. Die mit gelbstichigem Alizarin er
zeugten Tone sind nicht so echt wie die mit blaustichigem Alizarin 
hergestellten. 

Die Unterscheidung des Alizarins im Handel erfolgt je nach 
dem Stich desselben, z. B. B, 2B, 3B fur Blaustich, J, 2 J fur 
Gelbstich. 

Bei der Untersuchung der im Handel vorkommenden Alizarin
sorten muss eine Wasserbestimmung allen anderen vorangehen, da 
dieselbe den Gehalt an Farbstoft' in der Paste angiebt. Auch eine 
Aschenbestimmung sollte nicht unterlassen werden, zum Nachweis 
von anorganischen, als Verfalschung beigemischten Produkten. Die 
Asche eines guten Alizarins darf nicht mehr als 1 Prozent betragen. 

Die Farbkraft wird durch einen vergleichenden Farbe- und 
Druckversuch ermittelt. Bei langerem Stehen del' Alizarinfasser 
setzt sich das Alizarin ab, und auf del' Oberflache ist meist nur eine 
wasserige Schicht vorhanden. Mischt man daher nicht den Fass
inhalt vor dem jedesmaligen Gebrauche sehr gut durcheinander, so 
hat das Unterlassen oft unangenehme Folgen in del' Anwendung 
des Alizarins. 

Alizarin muss frei von Klumpen sein und sich in del' Hand zu 
einem feinen Brei vel'reiben lassen, del' ohne jeglichen Stein- oder 
Sandgehalt sem muss. 

Alizarinorange [C14 H5 N02 02(OH)2J. 

Dasselbe, auch Nit r 0 a liz a l' in genannt, wird durch Nitrirung 
von Alizarin erhalten und in Form einer IO-20prozentigen Paste 
auf den Markt gebracht. Es hat nicht die Anwendung gefunden, 
welche man erwartete, aber immerhin verdient es die Aufmerksam
keit des ZeugdI'uckers, denn das mit demselben erzeugte Dampf-

6* 
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orange ist sehr echt. Als Beize fur Alizarinorange wird essigsaure 
Thonerde oder Rhodanaluminium benutzt. Auch zu Mischfarben 
ist Nitroalizarin sehr verwendbar. 

Alizarinblau [C17 H9 NO!] 
ist ein Derivat des Nitroalizarins, aus welchem es durch Behan
deln mit Glycerin und Schwefelsaure entsteht. Es kam anfangs 
als 10prozentige Paste, spateI' in Form eines braunen Pulvers, 
welches letztere die Bisulfitverbindung des Alizarinblau ist, unter 
dem Namen A liz a I' i n b I a u S in den Handel. Die hauptsachlichste 
Verwendung findet es als Dampffarbe, fixirt mit essigsaurem Chromo 
In del' Farberei hat es ebenfalls viel Anklang gefunden, namentlich 
fur wolle i es ist sehr waschecht und lichtecht, wi I'd durch oxydirend e 
Mittel nicht so leicht angegriffen wie Indigo, doch steht sein immer 
noch hoher Preis einer ausgebreiteten Anwendung entgegen. 

Die Prtifung des kauflichen Alizarinblau geschieht durch einen 
Druckversuch. 

Galle'in und Coerule'in. 
Ihrer chemischen Natur nach gehoren diese beiden Farbstoffe 

zu den PhtaleInen i ihrer Echtheit und gleichartigen Fixirungsweise 
wegen werden sie jedoch meist bei del' Klasse del' Alizarinfarben 
besprochen. 

GalleIn [C20 HIO 0 7] entsteht durch Einwirkung von Phtalsaure
anhydrid auf Pyrogallussaure bei einer Temperatur von 2000 C. 
Es ist ein violetteI' Farbstoff, del' selten allein verwendet wird. Er 
dient hauptsachlich als Rohmaterial bei del' Fabrikation von 

Coeruleln [C20 H S06J. Dieses wird erhalten durch Erhitzen 
von GalleIn mit del' 10-20fachen Menge Schwefelsaure bei 2000 C. 
Nach vollendeter Reaktion wi I'd das Produkt in Wasser gegossen, 
filtrirt und gewaschen. Die Schwefelsaure entzieht dem GalleIn 
em Molekul Wasser und bildet auf diese Weise CoeruleYn 

C20 H IO 0 7 - H 20 = C20 H S0 6• 

Del' Farbstoff findet als 10prozentige Paste odeI' als pulver
fdrmige Bisulfitverbindung, die als CoeruleYn S verkauft wird, 
Anwendung. 

CoeruleYn liefert auf Thonerde und Chrombeize olivenfarbige 
Tone von grosser Licht- und Seifenbestandigkeit. Auch zu Misch
farben mit Alizarin und anderen Farbstoffen wird es mit gutem Er
folge benutzt. Die Untersuchung geschieht durch einen Druckversuch. 

Gallocyanin (Solid violett) , das Reaktionsprodukt von Gallus
saure und Nitrosodimethylanilin, ist ein violetteI' Farbstoff, del' von 
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Tag zu Tag mehl' Anwendung findet. Er hat basischen wie SaUl·e
Charakter und lasst sich daher durch Tannin, wie auch mittels 
MetaIloxyden fixil'en. Er liefel't mit Quercitron sehr schone blaue 
Indigotone. Gallocyanin kommt in Pastenform in den Handel. 

Neue Farbsto:tre. 
In letzter Zeit wurden mehrere neue Produkte dem Mal'kte 

zugefiihrt, welche hauptsachlich echte Dampffarben liefern. U nter 
denselben waren es namentlich neue blaue Farbstoff'e, welche sich 
binnen kurzer Zeit grosse Beliebtheit errangen. Es sind dies: 

Nenblan D (Cassella), 
Indnlinblan (von den Farbwerken in Hochst), 
Indigen (Farbenfabriken vorm. Bayer in Elberfeld) und schliess

lich eine »B I au p l' a par a t ion u, ein neues Blau, welches zur Nach
ahmung des Indigo auf Tiirkischroth dient. 

AIle diese Farbstoff'e werden mittels Tannin fixirt, und findet 
man im praktischen Theile dieses Buches Rezepte zur Anwendung 
derselben. - Ferner seien als neue Farbstoff'e noch erwahnt: 

Galloflavin nnd Antbracenbrann del' B. Anilin- und Sodafabrik, 
welche beide in del' gleichen Weise wie Alizarin fixirt werden und 
sehr seifen- und lichtechte Niiancen liefern. Galloflavin erzeugt 
auf Thonerde und Chrom citronengelbe, auf Eisen hiibsche Olive-Tone. 

Ohne Zweifel wird Galloflavin bei Erzeugung echter Farben 
€in gefahrlicher Konkurrent des Chl'omgelb werden, da es VOl' 
diesem manchen V ortheil voraus hat. 

Anthracenbraun giebt auf Thonerdebeize rothbraune, auf Chl'om
beize tabakbraune Niiancen von grosser Echtheit. 

Nitrosoresorcin, Eislissisches GrUn oder Cblorin (Durand, 
Huguenin & Co.) liefert auf Eisenbeizen sehr solide, dunkelgrune bis 
schwarze Tone; es findet hauptsachlich in del' Farberei zur Er
zeugung eines echten Schwarz auf Baumwollwaaren, welche mit Tannin 
und Eisen gebeizt sind, Verwendung. 

Horace Kochlin erhalt mit Chlorin ein schones Braun auf 
Kobaltbeize, welches sich wie Manganbister atzen lasst. Del' Farb
stoff' kann auch auf Seide fixirt werden. 
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Thonerdebeizen. 
Aluminiumsulfat oder schwefelsaure Thonerde [Alz (S04)3 

+ 18 H 20] wird sowohl in der Druckerei als auch in del' Farberei 
in ausgedehntem Masse verwendet und ist gegenwartig in grossen 
Quantitaten und verschiedener Reinheit im Handel zu haben. Von 
manchen Fabriken wird es im Zustande volliger Reinheit und ganz 
eisenfrei geliefert, so dass es statt des Alauns in der Alizarinroth
druckerei oder -Farberei benutzt werden kann. 

Aluminiumsulfat wird· als Nebenprodukt bei del' Fabrikation 
von Soda aus Krysolith oder aus Bauxit gewonnen, manchmal auch 
direkt durch Behandlung des gewohnlichen Thons mit Schwefel
saure dargestellt. Das kaufliche Produkt kann entweder in Blocken 
oder geschmolzenen Massen bezogen werden. Es enthalt 15 Prozent 
Thonerde und ist daher in seiner Verwendung vortheilhafter als 
Alaun, da es nicht nur billiger als dieser ist, sondern auch einen 
grosseren Thonerdegehalt aufweist. Wenn es nicht vollig frei von 
Eisen ist, so kann es beim Drucken oder Farben jener Farbstoffe, 
bei denen auch der geringste Eisengehalt verderblich wirkt, natlir
lich nicht benutzt werden. Gute Qualitaten schwefelsaurcr Thonerde 
werden daher meist einem Reinigungsprozess behufs Beseitigung des 
Eisens unterworfen. 

Aluminiumsulfat hat die Eigenschaft, durch Behandlung mit 
Alkalien basische Salze zu bilden. Diese basischen Thonerdesulfate 
wirken dann wie eine Beize und sctzen Thonerde auf der Faser abo 

Die beizende Wirkung der hasischen Aluminiumsulfate war 
schon lange bekannt, aber erst den Untersuchungen del' Herren 
Lie c h t i und Sui d a verdanken wir genaue Kenn tniss dieser Salze 
und deren Eigenschaften, speziell was clie Dissociationsfahigkeil cler
selben betrifft. 
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Die Bereitung dieser basischen Salzlosungen geschieht haupt
sachlich durch Zusatz von Natriumcarbonat oder Bicarbonat, wobei 
Sorge getragen werden muss, dass dieser Zusatz nicht auf einmal, 
sondern in ganz kleinen Partien erfolgt; da schwefelsaure Thonerde 
wie eine Saure wirkt, so wird durch den Zusatz von Carbonaten 
Kohlensaure frei, wobei ein Aufschaumen, leicht auch ein U eber
schaum en stattfindet. J e basischer das Thonerdesulfat ist, desto 
leichter zersetzt sich dasselbe. So dissociiI't sich eine concentriI'te, sehr 
basische Losung schon beim Zusatz VOn Wasser bei einer Tempe
ratur von 700 C., wahrend weniger basische Aluminiumsulfate ein 
langeres Kochen beanspruchen, ehe sie dissociirt werden. 

Del' verschiedene Gehalt an Thonerde in manchen Handels
produkten ist der Grund, weshalb das schwefelsaure Aluminium bis 
jetzt noch keine allgemeine Verwendung gefunden hat. In manchen 
Sorten ist auch freie Schwefelsaure vorhanden, welche in gewissen 
Fallen sehr schadlich wirkt. 

Der Werth einer schwefelsauren Thonerde hangt von ihI'em Ge
halt an Aluminiumoxyd ab, welches den wirksamen Bestandtheil 
derselben ausmacht. Die Thonerde muss daher bei der Unter
suchung des Aluminiumsulfates quantitativ bestimmt werden. Eine 
Prlifung auf Eisen ist ebenfalls unel'lasslich, und geschieht dieselbe 
mit gelbem Blutlaugensalz oder indem man eine Probe des Alumi
niumsulfates mit Tannin odeI' Blauholzlosung vel'setzt, wobei sich 
das etwa vorhandene Eisen durch gl'aue I'esp. schwarze Farbung 
oder Niederschlag verl'ath. 

Auf fl'eie Saure wird am besten mit einer Losung von Congo
roth geprlift, welche durch die gel'ingste Spur Saure schon ge
blaut wird. 

A I au n. 

Alaun gehort zu den schon seit den altesten Zeiten in der 
Farberei wie Druckerei verwendeten Materialien. Bis vor wenigen 
J ahren wurde er, trotz des hoheren Preises, dem schwefelsauren 
Aluminium vorgezogen, da dasselbe noch nicht in sehr rcinem Zu
stande dargestellt wurde und stets eine del'artige Menge E,isen ent
hielt, dass man es nicht in del' Rothfal'bel'ei und -Dl'uckel'ei ge
brauchen konnte. In del' Tlirkischrothfal'berei ist Alaun jedoch bis 
auf den heutigen Tag noch immel' nicht vom Aluminiumsulfat ver
drangt worden. 

Obgleich man auch Ammoniakalaun im Handel findet, so wird 
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doch der Kaliumalaun fast einzig benutzt; er kommt in sehr reinen 
Krystallen oder in Pulverform auf den Markt. 

Kaliumalaun [AI2(S04)s K2 S04 + 24 HzO] enthalt 10,83 Prozent 
Thonerde [A12 OsJ. - Wie die Formel zeigt, ist der Alaun ein 
Doppelsalz, und scheint das schwefelsaure Kalium in gewisser Be
ziehung ein unnlitzes Nebenprodukt, da dasselbe beim Beizen del' 
Faser gar keine Rolle spielt. Bei der Anwendung basischer 
Aluminiumsulfatlosungen hi 1ft jedoch das schwefelsaure Kalium oder 
Natrium indirekt beim Beizen mit, indem es das Fallen der Beize 
auf der Faser beschleunigt. Alaun lost sich in 18 Theilen kalten 
und in 1 Theil kochenden Wassers. 

Die chemische Seite der Anwendung des Alauns und seiner 
Derivate ist eine wohlstudirte Frage. Nicht nur die heutigen 
Chemiker, sondel'll auch die der fruheren Generation haben sich 
eingehend damit beschaftigt; aber die Anwendung dieser so wichtigen 
Beizen beruht mehr auf praktischer Erfahrung, als auf theoretischen 
Studien, und dies wird so lange del' Fall sein, als nicht aUe V or
gange, die sich beim Farbeprozesse abspielen, vollstandig aufgeklart 
sein werden. 

Aus Alaun dargesteUte basische Sulfate wurden schon lange in 
der Gal'll- und Stuckfarberei, besonders aber in del' Ttirkischroth
farberei, angewendet; sie wirken in derselben Weise, wie die aus 
Aluminiumsulfat bereiteten, sind abel' in gewissem Grade durch die 
Gegenwart des schwefelsauren Kaliums beeinflusst. 

Der Eisengehalt des Alauns wird in derselben Weise, wie hoi 
schwofelsaurer Thonerde hereits angegehen, nachgewiesen. Eine 
quantitative Bestimmung von Thonerde hietet fUr die genauere 
Kenntniss des angekauften Alauns grossen Vortheil. 

Aluminiumacetate. 
Dieselben werden gewohnlich dargestellt: 

1) durch doppelte Umsetzung aus schwefelsaurer Thonerde und 
essigsaurem Kalk: 

Alz (S04h + 3 Ca (C2 Hs O2)2 = 3 Ca S04 + Al2 (C2 Hs O2)6, 

2) aus schwefelsaurer Thonerde und essigsaurem BIei: 

Al2 (S04)S + 3Pb(C2 Hs 02)z = 3Ph S04 + A12(C2 Hs O2)6, 

3) durch Auflosen von gefalltem Thonerdehydrat in Essigsaure; 
ersteres entsteht durch Zersetzen von schwefelsaurer Thonerde mit. 
Soda oder Natronlauge: 
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Al2 (S04)3 + 6Na OH = Al2 (OH)6 + 3Na2 S04 

Al2 (OH)6 + 6C2 H4 O2 = 6H20 + Al2 (C2 Hs O2)6' 
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Je nach der Menge Schwefelsaure, welche durch Essigsaure 
ersetzt wird, erhalt man Acetate von verschiedener chemischer Zu
sammensetzung, vom normalen Acetat bis zu den verschiedenen 
Sulfoacetaten. Die Herren Liechti und Suida haben sich mit dem 
Studium der Aluminiumacetate sehr eingehend beschaftigt, sowohl 
was die chemische Zusammensetzung betrifft, wie auch die Disso
ciationsfahigkeit derselben. Normales Acetat fixirt auf der Faser 
etwa 50 Prozent seines Thonerdegehaltes, wahrend ein basisches 
Acetat von der Formel Al2 (C2 Hs O2)4 (OH)2 fast seinen ganzen 
Thonerdegehalt an die Faser abgiebt. Wie bei dem Gebl'auch des 
Alauns, so giebt auch hier Erfahl'ung allein die l'ichtige Verwen
dung an. 

Neutrales Acetat von der Zusammensetzung Al2 (C2 Hs O2)6 
wil'd meist bei der Bereitung von Dampffal'ben benutzt, da es sich 
nicht so leicht wie die basischen Salze zel'setzt. 

Bei der Bel'eitung von Dampffarben, besonders bei den Alizarin
fal'ben, ist die erste Bedingung die, dass der Lack erst durch das 
Dampfen auf del' Faser gebildet werde; wenn sich daher das Acetat 
schon vor dem Dampfen zersetzt und dadurch z. B. Alizarinlack 
bildet, so wird natiirlich viel weniger Farbstoff auf der Faser fixil't 
werden konnen, und man wird daher auch einen farbschwacheren 
Ton erhalten. Urn dies zu verhindern, fiigt man zu den Dampf
farben eine geniigende Menge Essigsaul'e, welche eine Zersetzung 
oder Fallung der Beize mit dem Farbstoff vor dem Druck ver
hiitet und der Farbe gestattet, die Faser ganz zu durchdl'ingen. 
Erst durch den Einfluss des Dampfes wird dann das Acetat zersetzt 
und der Thonerdelack gebildet. 

Die basischen Aluminiumacetate finden wegen ihrer leichten 
Dissociationsfahigkeit in der Farbel'ei, speziell bei den Krappartikeln, 
ausgedehnte Verwendung. 

Neben den eigentlichen Aluminiumacetaten giebt es noch 
S u If 0 ace tat e; auch bei diesen hangt die Zersetzbarkeit von der 
Basicitat derselben abo Von Wichtigkeit ist ihre Eigenschaft, fast 
ihren ganzen Gehalt an Thonerde auf dem Gewebe fixiren zu 
konnen. Sehr gute Resultate giebt ein basisches Sulfoacetat von der 
Formel Al2 (S04)2 (C2 Hs O2)3 OH. 

Unter verschiedenen Namen, wie Rothmordant, essigsaures 
Aluminium etc. findet man Handelsprodukte von sehr verschiedenem 



90 VI. Die Beizen. 

Werthe. Es ist jedoch stets vortheilhafter, sich die Beize selbst 
zu bereiten, da man dann ein Produkt von bekannter Zusammen
setzung zur Verfugung hat. 

Die Prufung der Acetate und Sulfoacetate geschieht entweder 
durch Analyse, oder -- und dies ist das wichtigere Verfahren -
durch einen Druck- und Farbeversuch, da man durch praktische 
Versuche am besten ermitteln kann, ob ein Acetat zu einem gewiinsch
ten Zwecke brauchbar ist oder nicht. In der Fabrik werden die 
Acetate meist nach Araometergraden verwendet. 

Schwefelsaures Blei ist das Nebenprodukt bei der Darstellung 
der meisten Aluminiumacetatc und kann zu verschiedenen Zwecken 
benutzt werden: entweder als Reserve fiir Indigo eder als weisse 
Mineralfarbe und endlich als Rohmaterial zur Darstellung von 
Chromgelb. Wenn es in grossen Mengen erzielt wird, so lohnt es 
sich, das darin enthaltene Blei zu gewinnen. Man trocknet zu dem 
Zweck die Bleisulfatpaste und erhitzt 160 Theile derselben mit 
200 Theilen Wasser und 181/2 Theilen Eisenfeilspanen so lange, bis 
die weisse Farbe vollstandig verschwindet. Hierbei geht folgende 
Reaktion vor sich: PbS04 + Fe = FeS04 + Pb. Das metallische 
Blei, welches in Form eines schweren Pulvers sich bildet, wird ab
nltrirt, gewaschen und geschmolzen. 

Aluminillmnitrat [A12 (N03)6] wird mitunter bei der Darstellung 
von Alizarindampfroth benutzt und erzeugt eine klare, gelbstichige 
Nuance, welche wahrscheinlich durch das Einwirken von salpeteriger 
oder Salpeter-Saure auf das Alizarin wahrend des Dampfens entsteht. 
Die Darstellung geschieht aus salpctersaurem Blei und schwefel
saurer Thonerde oder Alann. 

Rhodanaluminium oller sulfocyansaure Thonerde [AI (SCN)31 
wi I'd sehr haung als Beize bei Alizarindampfroth verwendet i man 
erhalt mit Rhodanaluminium klarere Tone, als mit den Acetaten und 
zwar aus folgenden Grunden: zunachst greift Rhodanaluminium die 
stahl erne Rakel oder das Abstreichmesser nicht an, was bei den 
Acetaten del' Fall ist i es kommt daher kein den roth en Ton ver
derbendes Eisen in die Druckfarbe, und dann wi I'd Rhodanalumi
nium erst im Dampf zersetzt, bildet also VOl' dem Druck keinen 
Lack mit Alizarin. 

Die Darstellungsweise des Rhodanaluminiums ist im Allgemeinen 
die folgende: Rhodancalcium uncl schwefelsaure Thonercle werden 
in Losung mit einander vermischt i clas Rhodanaluminium bildet sich 
nach del' Gleichung: 
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A12 (S04)8 18H20 + 3 Ca(CNS)2 2H20 = 
3 Ca S04 + A12 (CNS)6 + 24H20. 
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Statt des Rhodancalciums wird haufig auch Rhodanbaryum ver
wendet. - Von Liechti und Suida ist ein 

Aluminiumchloridacetat empfohlen, welches bei Alizarindampf
roth sehr gute Resultate geben solI, was wahrscheinlich daher kommt, 
dass das Salz erst im Dampf zersetzt wird. Es kann durch Behandeln 
von schwefelsaurer Thonerde mit essigsaurem Blei und Chlorbaryum 
dargestellt werden. 

Thonerdellatroll oder Natl'inmalumillat, obgleich schon lange 
unter dem Namen "alkalische Beize" verwendet, wird doch 
erst seit ganz kurzer Zeit in grosserem Masse bei der Erzeugung 
von Glattroth oder als aufzudruckender Beize fur Farberoth und 
Rosa benutzt und und ist gewiss auch noch fur andere Zwecke in 
der Druckerei verwendbar. Es wird durch Auflosen von gefalltem 
Thonerdehydrat in Natronlauge dargestellt, kann abel' auch durch 
Auflosen von Alaun oder Thonerdesulfat in kochendem Wasser und 
so lange fortgesetzten Zusatz von Natronlauge, bis alle gefallte 
Thonerde . wieder gelost wird, erhalten werden. Bei nachherigel' 
AbkUhlung krystallisirt das Natriumsulfat aus, und die klare Losung 
ist zum Gebrauch bereit. 

Diese alkalische Thonerdebeize wird gewohnlich mit Dextrin 
odeI' Starke verdickt aufgedruckt; die Passage durch den Mather
Platt'schen Vordampfer odeI' das Dampfen sind in diesem Faile un
nothig; man lasst die mit Thonerdenatron bedruckten Stucke ein Bad 
von Chlorammonium odeI' anderen Salzen, z. B. Alaun, schwefel
saurer Thonerde odeI' Zinksulfat passiren. 

Durch Einfluss der Atmosphare ziehen die mit Thonerdenatron 
gebeizten Gewebe Kohlensaure an, welche den gross ten Theil del' 
Thonerde auf del' Faser niederschlagt. Es ware daher eines Ver
suches werth, mit alkalischen Beizen bedruckte Stucke einen Kasten, 
der Kohlensauregas enthalt, passiren zu lassen, wobei dann die Thon
erde vollig fixirt werden wurde. 

Die alkalischen Beizen sind ohne Zweifel berufen, in Zu
kunft eine grosse Rolle zu spielen, denn ihr Gebrauch wurde eine 
Aenderung in del' Herstellung del' Krapp- und Alizarinartikel 
gestatten. 

Aluminiumhydrat [A12 (OH)6]' welches lange Zeit in Form einer 
gelatinosen Paste auf den Markt kam, wird gegenwartig in trockenem 
Zustande und grosser Reinheit fabrizirt. Es wird zur Darstellung 
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von essigsaurem Aluminium odeI' Natriumaluminat verwendet. Falls 
es zu Alizarinroth gebraucht werden soIl, muss es vollig eIsen
frei sein. 

Die E i sell b e i z e ll. 
Ferro- und Ferrisalze. 

Eisensulfat, schwefelsaures Eisen oder griiner Vitriol [FeS04 + 
7 H 20] wird in grossem Massstabe aus Abfallschwefelsaure und 
Eisenfeilspanen dargestellt odeI' als Nebenprodukt bei verschiedenen 
metallurgischen Prozessen gewonnen i es kommt in Form gl'tiner 
Krystalle, die sich in P!2 Theilen Wasser losen, in den Handel. 
Wird es lange Zeit an del' Luft liegen gelassen, so geht es in basi
sches Fer l' i s al z tiber. Obwohl Eisenvitriol eins del' billigsten che
mischen Produkte ist, kommt es doch auch verfalscht in den Handel, 
und thut man daher gut, bei del' Prtifung des Eisenvitriols eine Be
stimmung des dem Ferrosalze entsprechenden Eisengehaltes mittels 
Chamaleonlosung zu machen. Das schwefelsaure Eisen wird als 
solches viel in del' Baumwollfarberei benutzt und dient ferner als 
Ausgangsmaterial bei del' Bereitung von essigsaurem, salpeteressig
saurem und salpeterschwefelsaurem Eisen. 

Essigsaures Eisenoxydul [Fe (C2 Ha 02)2J ist eine im Zeugdruck 
und in del' Farberei haufig gebrauchte Beize, welche bei gleich
zeitiger Anwendung von essigsaurer Thonerde in del' Fixation ge
wisser Farbstoft'e eine grosse Rolle spielt. Es wi I'd nach verschiedenell 
Verfahren dargestellt, entweder durch doppelte Umsetzung von 
essigsaurem Blei odeI' essigsaurem Kalk mit Eisenvitriol odeI' durch 
Auflosen von Eisenfeilspanen in Essigsaure odeI' Holzessigsaure, 
welche eine rohe Essigsaure ist: 

Fe S04 + Ca(C2 Ha O2)2 = Ca S04 + Fe (C2 Ha O2)2 

odeI' Fe + 2 C2 H4 O2 = Fe (C2 Ha O2)2 + H 2• 

Die Handelsprodukte fiihren verschiedene Namen, wie holzessig
saures Eisen, schwarze Eisen15sung etc. und sind von verschiedener 
Starke und GiUe, in manchen Fallen reine Acetate, in anderen mit 
einem betrachtlichen Gehalt an Eisenvitriol. 

Es ist daher bei del' Untersuchung des essigsauren Eisens del' 
Gehalt an Eisen und event. del' Gehalt an Schwefelsaure zu be
stimmen. Ersterer wird bessel' auf gewichtsanalytischem als auf 
volumetrischem Wege gefunden, da bei del' Titration mit Kalium
permanganat durch die dasselbe reduzirenden organischen Bestand
theile des essigsauren Eisens keine genauen Resultate erzielt werden. 
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Zur gewichtsanalytischen Bestimmung des Eisengehaltes im essig
sauren Eisen wird dasselbe mit Salpetersaure gekocht, urn das 
Ferrosalz in das Ferrisalz ttberzufuhren, mit Ammoniak das Eisen
oxyd gefallt, und aus diesem das Eisen berechnet. Auch ein Farbe
und Druckversuch giebt uber die Gitte des essigsauren Eisens einen 
Aufschluss. 

AIle die genannten Beizen dienen nicht nul' als Fixationsmittel 
fur Farbstoffe, sondern auch zur Erzeugung des sogen. Eisenchamois 
odeI' Rostgelb. 

Schwefelsaures Eisenoxyd oder Ferrisulfat [Fe2(S04h] wird sehr 
selten im Druck, in del' Farberei dagegen oft gebraucht. Es wi I'd 
durch Oxydation von Eisenvitriol mit einer Mischung von Salpeter
und Schwefelsaure odeI' durch Auflosen von Eisenoxyd in einer 
schwachen Schwefelsaure erhalten. Ais basisches Salz dient es 111 

del' Farberei zur Erzeugung des Eisenchamois odeI' zu Schwarz in 
Verbindung von Sumach und Blauholz. 

Eisenalaun [K2 Fe (S04)4 + 24H20] findet in den Farberei
gewerben fast gar keine Verwendung. 

Salpeterschwefelsaure Eisenverbilldullgell werden gewohnlich 
unter dem Namen salpetersaures Eisen auf den Markt ge
bracht und durch Behandeln von Eisenvitriol mit Salpetersaure er
halten. Die kauflichen Produkte sind hinsichtlich des Eisen- und 
Salpetersaure-Gehaltes sehr verschieden. Diese Beize wird haupt
sachlich in del' Farberei gebraucht. 

Eisellllitrat (Ferrinitrat) oder salpetersaures Eiselloxyd wird 
durch Auflosen von metallischem Eisen in Salpetersaure dargestellti 
es dient zur Erzeugung von Eisenchamois und als Beize beim 
Schwarzfarben del' Baumwolle. 

Alkalische Eisellbeizell, bis jetzt noch wenig gebraucht, 
durften in Zukunft besonders in del' Druckerei eine grossere An
wendung finden. Man stellt sie durch Behandeln einer Eisensalz
losung mit Natronlauge dar, bei Gegenwart von Mitteln, welche die 
Fallung des Eisenoxydes verhindern, wie Glycerin, Glycose, Wein
saure etc. In den meisten Fallen wird Glycerin verwendet; die 
Rolle, welche dasselbe hierbei spielt, ist bis jetzt noch nicht vollig 
aufgeklart. 

Die alkalischen Eisenbeizen konnen in del' Farberei und auch 
zum Druck benutzt werden. 
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Die Chrom beizen. 
Dieselben theilen sich in zwei Klassen: diej enigen, welche sich 

von del' Chromsaure und di~jenigen, welche sich von Chromoxyd 
ableiten lassen. 

Kalinmbichromat oder doppeltchromsanres Kalinm [K2 Cr20 7] 

kommt in gut krystallisirter Form und ziemlicher Reinheit in den 
Handel. Das Rohmaterial ist das Chromeisenerz, welches in Rever
berirofen mit kohlensaurem Kali und Kalk gerostet wird. Das 
erhaltene Calciumchromat wird durch schwefelsaures Kalium in 
neutrales Kaliumchromat ubergeftihrt und dieses durch Hinzufugen 
von Schwefelsaure in das saure Salz verwandelt. Man dampft dann 
die erhaltene Losung zur Krystallisation ein. 

Das doppeltchromsaure Kalium wird in zweifacher Weise in 
del' Druckerei verwendet: entwedcr zur Erzeugung von unloslichen 
Chroma ten, wie Chromgelb und Orange, odeI' als Oxydations- und 
Fixationsmittel fUr gewisse Farbstoffe, wie Blauholz, Catechu und 
Anilinschwarz. Als kraftiges Oxydationsmittel dient es auch beim 
Aetzen von Indigo. In del' chemischen Industrie wird Kalium
bichromat sowohl zur Erzeugung von Pigmentfarben, wie auch als 
Oxydationsmittel, z. B. bei del' Alizarinfabrikation, benutzt. 

Die besseren Sorten kommen meist in wohlkrystallisirter Form 
von orangerother Farbe in den Handel. Bei del' Untersuchung des 
sauren chromsauren Kaliums muss man eine Bestimmung del' Chrom
saure vornehmen, da sich nach derselben del' Werth des Produktes 
bemisst. Letzteres ist in 11/2 'l'heilen Wasser loslich. 

Natrinmbichromat [Na2 Cr2 0 7] ist seiner Billigkeit wegen 
gegenwartig stark gebrauchti es enthalt im Vergleich zum Kalisalz 
eine grossere Menge Chromsaure im Molekul. Es wird dargestellt 
durch Rosten von 6 Theilen Chromeisenstein mit 3 Theilen calci
nirter Soda und 3 Theilen Kalk. Die Masse wi I'd in heisses Wasser 
gegossen und die so erhaltene Losung auf 54° Be. eingedampft, 
worauf man dieselbe in Bleigefassen auskrystalIisirEln lasst. Man 
erhalt ein Natriumchromat von del' Formel Na2 Cr 0 4 + 10H20, 
welches beim Trocknen in einer Art Backofen alles Krystallwasser 
verliert und zu einem gelben Pulver zerfallt. Dieses, in Wasser 
gelost, geht durch Hinzufugen von Schwefelsaure in Natriumbichromat 
libel'. 

Zu del' Losung fugt man noch so viel neutrales Chromat hinzu, 
urn dem Endprodukt einen Gehalt von 72 Prozent Chromsaure zu 
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gebcn. Nach dem Abktthlen del' Lasung krystallisirt schwefelsaures 
Natrium ausi man giesst hierauf die Flttssigkeit ab und dampft sie 
im eisernen Kessel unter stetem Umrlihren zur Trockenheit ein. 

Das Endprodukt, eine Mischung von neutralem und saurem Salze, 
ist weniger hygroskopisch als das reine Natriumbichromat unci bildet 
eigrosse Stucke, welche zerrieben das Natriumbichromat des Handels 
bilden. Dasselbe ist giftiger als das Kaliumsalz. Die Amvendung 
ist dieselbe, wie sie beim sauren Kaliumchromat angegeben ist. 

Die Vortheile, welche das Natriumsalz VOl' dem Kalisalz voraus 
hat, sind del' billigere Preis und die grass ere Laslichkeit desselben. 
Del' einzige Nachtheil ist die allzugrosse Fahigkeit, 'Wasser anzu
ziehen und mit del' Zeit fhtssig zu werden. Man thut daher gut, 
die Fasser mit Natriumbichromat an einem trockenen 01'te aufzu
bewahren und gut verschlossen zu halten. 

Die Prttfung des Natriumsalzes besteht in einer gewichts
analytischen odeI' volumetrischen Bestimmung del' Ohromsaure und 
in einem praktischen Druck- odeI' Farbeversuch. 

Chromalaun [K2 01'2 (S04)4 + 24 H 20] ist das Nebenprodukt del' 
Alizarinfabrikation und anderer Industriezweige und bildet das 
Ausgangsmaterial zur Bereitung del' meisten Ohromoxydbeizen. 

Das Handelsprodukt wird auf seinen Ohromoxyd- und ,Vasser
gehalt gepruft und solI keine in 'Wasser unloslichen Substanzen 
enthalten. 

Essigsaures Chromoxyd oder Chromacetat [01'2 (02 Ha O2)6], eins 
del' wichtigsten Ohrompraparate, wi I'd erhalten: 

1) durch einen, del' Darstellung essigsaurer Thonerde analogen 
Prozess, namlich durch doppelte Umlagerung von essigsaurem Kalk 
odeI' Blei mit Ohromalaun odeI' Ohromsulfati 

2) durch Behandeln einer Lasung von Ohromalaun mit kohlen
saurem Natron und Auflasen des filtrirten und abgepressten Nieder
schlages von Ohrom~xyd in Essigsaurei 

3) durch Reduktion von Kaliumbichromat mit Zucker und 
Essigsaure. 

Essigsaures Ohromoxyd ist im Gegensatz zu essigsaurer Thon
erde ein ausserst bestandiges Salz und findet demzufolge auch in 
del' Farberei keine Anwendung, wird abel' im Zeugdruck, besonders 
in den letzten Jahren, sehr viel gebraucht. 

Die Ohrombeizen wurden ebenfalls von Liechti und Suida ein
gehend studirt, und bewiesen diese Forscher durch viele Versuche, 
dass neutrales essigsaures Ohromoxyd selbst nach dem Erhitzen auf 
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2300 C. noch die Fahigkeit besitzt, in Losung zu gehen, und dass 
man es selbst durch ein Eindampfen zur Trockenheit nicht zersetzen 
kann. Diese Untersuchungen erklaren es, weshalb Chromoxyd, fur 
sich allein verwendet, keine nennenswerthe Menge Beize auf der 
Baumwollfaser fixirt. 

Die basischen Chromacetate werden wenig benutzt, obwohl das 
basische Salz von der Formel Cr2 (OH)3 (C2 H3 02)3, welches durch 
Zusatz der berechneten Menge Soda zum neutralen Acetat erhalten 
wird, 66 Prozent seines Chromoxydgehaltes an die Baumwolle abgiebt. 
Meist wird das Chromacetat in den Druckereien selbst bereitet, doch 
findet es sich auch als Handelsprodukt vor. Gegenwartig wird 
neben dem fiussigen, 200 Be. starken, auch ein trockenes Chrom
acetat verkauft. 

Die Werthbestimmung hangt vom Gehalt an Chromoxyd im 
essigsauren Chrom abo 

Salpetersanres Chromoxyd oder Chromnitrat [Cr2 (N03)6] wird 
haufig den Druckfarben zugesetzt. Man erhalt dasselbe durch Behan
deln von Chromalaun mit salpetersaurem Blei oder durch Auflosen 
von Chromoxyd in Salpetersaure. Bei letzterer Darstellung muss 
darauf geachtet werden, dass das Chromnitrat keine freie Salpeter
saure enthalte, was dadurch erreicht wird, dass man zum Auflosen 
des Chromoxydhydrates eine ungenUgende Menge Salpetersaure nimmt. 

Salpeteressigsanres Cbromoxyd oder Cbromnitroacetat wird 
ebenfalls oft in del' Druckerei benutzt. Es entsteht durch Mischen von 
Chromacetat und -Nitrat, oder durch Zersetzen von Chromalaun mit 
salpeter- und essigsaurem Blei. Haufig wird es auch aus Kalium
oder Natriumbichromat durch Reduktion mit Glycerin und Auflosen 
des gebildeten Chromoxydes in Salpeter- und Essigsaure dargestellt. 

Rhodansanres Cbromoxyd oder Chromsnlfocyanid wurde in 
neuerer Zeit als Zusatz zu Dampffarben empfohlen. Die Darstellung 
und das Verhalten des Chromrhodanids sind dieselben wie beim 
Rhodanaluminium. 

Alkalische Chrombeizen. 
Diese Beizen haben in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit 

in hohem Masse auf sich gelenkt. Sie wurden zum Beizen der
jenigen Waaren empfohlen, welche zum Ausfarben in Farbstoffen 
bestimmt sind, die mit Chromoxyd unlosliche Farblacke bilden. 

1m praktischen Theile dieses Werkes findet man das Rezept 
fUr die Darstellnng einer alkalis chen Chrombeize mittels Glycerin 
und Natronlauge. 



VI. Die Beizen. 97 

Hen ri S c h m i e d hat eine billigere Methode mit vielem Erfolge 
versucht. Dieselbe besteht im Auflosen eines Chromoxydhydrat
Niederschlages in Natronlauge: 

Chromoxydpaste ] 7,500 g 
Natronlauge .. 40 I 
Wasser 12-15 1. 

150 Theile diesel' Beize entsprechen 100 Theilen Chromalaun; fur 
die Fallung des Chromoxydhydrates wurden 32 Theile Ammoniak
soda verwendet. Die so bereitete alkalische Beize enthalt 10 Pro
zent Chromoxyd; dieselbe ist jedoch wenig bestandig und wird nul' 
durch einen Zusatz von Natronlauge VOl' schneller Zersetzung bewahrt. 

Die mit dem oben angegebenen Bad gebeizte Baumwolle wi I'd 
12 Stunden liegen gelassen odeI' passirt wahl' end 1-2 Minuten 
den Fixationsapparat von Mather & Platt, wird hierauf gewaschen 
und ist zum Farben bereit. Eine andere Methode del' Fixirung be
steht darin, die gebeizten Gewebe durch ein Bad zu nehmen, 
welches ein Meiallsalz in Losung enthalt, z. B. Eisen- odeI' Kupfer
vitriol, Alaun odeI' Chromalaun. Je nach del' Art des auf del' Faser 
niedergeschlagenen Metalloxydes erhalt man verschiedene Tone. 

Durch den grossen Gehalt an Natronlauge in den alkalis chen 
Chrombeizen el'giebt sich del' Nachtheil, dass die Baumwolle merce
l'isirt wird *). 

Zinnbeizen. 
Dieselben werden als Stanno[ oxydulJ- odeI' Stannie oxydJ-Salze 

verwendet. 
Stannocblorid, Zinncblorur oder Zinnsalz [Sn Cl2 + 2H20]. 

Die Handelsprodukte sind sehr von einander verschieden, sowohl 
hinsichtlich ihres Gehaltes an Zinn, als auch hinsichtlich ihrer Rein
heit und sind oft mit anderen Chloriden verfalscht. Ein reines 
Zinnsalz enthalt 50 - 52 Prozent Zinno Die Darstellung ge
schieht durch Auflosen von metallischem Zinn in Salzsaure und 
Eindampfen del' Losung zur Krystallisation. Zinnsalz wird auch in 
Losungen von angegebenem Araometergrade verkauft, welcher jedoch 
keinen sicheren Anhalt fur die Starke del' Losung giebt, da sich, 

*) Nach einer Mittheilung des Herrn Horace Kochlin benutzt Herr 'Veber 
in Winterthur eine Chrombeize, die sich besonders fUr die Fiirberei von Alizarin, 
Gallocyanin, Xylidinponceau etc. eignet. Nach der Weber'schen Methode wird das 
Gewebe durch ein Bad von moglichst neutralem Chromchlorilr genommen, ge
trocknet und passirt dann eine ammoniakalische Zinkvitriollosung, welche dadurch 
erhalten wird, dass man einer Zinksulfatlosung so lange Ammoniak hinzufiigt, bis 
der entstandene Niederschlag von Zinkoxyd sich wieder gelOst hat. 

Sa.nsone. 7 
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wie bereits erwahnt, neben Zinn oft auch andere Chloride in der 
Losung befinden. Die quantitative Bestimmung des Zinns ist daher 
beim Einkauf von Zinnsalz in Krystallform oder Losung unerlasslich. 

Die im Handel vorkommenden Zinnsalzlosungen zeigen eine 
Dichte von 33°-60° Be. Bei langerem Liegen an der Luft 
bildet ·Zinnsalz eine Art basisches Salz, welches die U rsache der 
oft milchigen Losung von Zinnsalz in Wasser ist. Durch einen 
klein en Zusatz von Salzsaure verschwindet diese TrUbung jedoch 
sofort; dieselbe ruhrt von der Bildung des in Wasser unloslichen 
Oxychlorides her. 

Zinnsalz wird fUr Wolle wie fiir Baumwolle haufig verwendet. 
Ais Zusatz fiir Dampfalizarinfarben oder Thonerdebeize zum Aus
farben in Alizarin bestimmt, dient es dazu, dem Roth einen 
gelblichen Stich zu verleihen, was durch den orangerothen Alizarin
Zinnlack erzielt wird. 

Oxalsaures Zinnoxydul oder Zinnoxalat [Sn (C2 0 4)2] ist eille 
in den Druckereien selbst dargestellte Beize, welche durch Auf
losen eines Zinnoxydulhydrat - Niederschlages in Oxalsaure er
halten wird. Das Zinnoxydulhydrat bildet sich durch Fallen einer 
Zinnsalzlosung mit kohlensaurem Kalk oder Soda: 200 g Zinll
chloriirlosung von 10° Be. werden in Wasser gelOst und 15 g fein 
geriebene Kreide langsam zugegeben. Nach gutem Umruhren lasst 
man den Niederschlag absetzen, decantirt wiederholt und filtrirt. 
Das Waschwasser darf schlieslllich keinen Kalk mehr enthalten, 
wovon man sich durch einen Zusatz von Schwefelsaure Uberzeugt. 
Die Zinnoxydulpaste wird dann in einer lVIischung von 10 g Oxal
saure und 100 g Wasser bei einer Temperatur von nicht mehr als 
50° C. gelost und das Volumen der Losung auf 200 ccm gebracht. 

Oxalsaures Zinnoxydul wi I'd in Gemeinschaft mit Thonerde
beizen beim Druck von Dampfalizarinroth verwendet. - Die gleiche 
Verwendung findet 

Citronensaures Zinnoxydul oder Zinncitrat, welches wie oxal
saures Zinnoxydul dargestellt wird, nul' dass man Citronensaure 
statt Oxalsaure nimmt. 

Rhodansaures Zinnoxydul oder Zinnsulfocyaniir [Sn (CNS)2J 
findet ebenfalls bei Dampfalizarinroth Anwendung. Es liefert sehr 
schone, feurige Rothtone. 

Darstellung: zu 200 ccm oxalsaurer Zinnoxydullosung fiigt man 
15 g Rhodancalcium, gelost in 50 ccm Wasser. 

Essigsaures Zinnoxydnl, Zinnacetat [Sn (C2 Ha O2)2] ist eine 
selten gebrauchte Beize, welche in jiingster Zeit auch als Aetzfarbe 
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fUr Congoroth und verwandte Farbstoffe empfohlen wurde; es wird 
durch Zersetzen einer Zinnsalzlosung mit essigsaurem Blei erhalten. 
Da das bei del' Reaktion sich bildende Chlorblei nicht ganz un
loslich ist, so findet man im essigsauren Zinnoxydul haufig Blei, 
welches einen schadlichen Einfluss bei del' Verwendung des Zinn
ace tats als Zusatz zu Dampfroth ausUbt. 

Ferrocyanzinn oder blansanres Zinn [Sn Fe CY6] kann eigent
lich nicht zu den Beizen gezahlt werden. Es findet bei del' Be
rei tung der Dampffarbe von Berliner-Blau haufige Verwendung und 
ermoglicht die Erzielung eines klareren Blau. 

Chlorzinn oder Stannichlorid [Sn C14] wird durch Oxydation 
von Zinnsalz nach verschiedenen Methoden erhalten: durch Ein
lei ten von Chlorgas in eine Zinnsalzlosung, oder durch Behandeln 
von Zinnsalz mit chlorsaurem Kali und Salzsanre, oder durch 
Digeriren von Zinnsalz mit Salpetersaure und etwas Wassel'. 

FUr die Oxydation mit chlorsaurem Kali giebt nachstehendes 
Rezept eine gute V orschrift: 

337 g Zinnsalz, 
300 g Salzsaure, 
58 g chlorsaures Kali. 

Das Zinnsalz und die Saure werden zuerst mit einander ge
mischt, worauf, wenn nothig, ein wenig vVasser zugesetzt, dann 
langsam erhitzt und das chlorsaure Natrium in kleinen Portionen 
eingetragen wird; ein U eberschuss an Chlorat macht sich dadurch 
bemerkbar, dass die Losung sich gelblich f&rbt. 

Das kaufliche Chlorzinn ist gewohnlich ein krystallinisches 
Produkt von del' Formel Sn Cl4 + 5 H20, dessen Werth stets durch 
eine Gewichtsanalyse bestimmt werden soUte. Die Verwendung des 
Chlorzinns erfolgt hauptsachlich in del' Druckerei, ist jedoch auch 
in dieser eine beschrankte. Del' Zusatz von Vierfachchlorzinn zu 
Alizarindruckfarben hat den Zweck, das Roth klarer zu machen, und 
fUhrt diese Beize in del' Praxis den N amen "d i eSc h a rf e" . 

Das Oxymuriat oder die "Rosascharfe" des Handels besteht 
grosstentheils aus Chlorzinn und wird folgendermassen dargestellt: 
In einen irdenen odeI' emaillirten eisernen Kessel thut man 100 g 
Zinnsalz und giebt langsam unter stetem UmrUhren 140-150 g 
Salpetersaure zu. - Das Ganze wird dann mit Wasser verdUnnt und 
auf einen bestimmten Araometergrad gestellt. Auch durch Auflosen 
von metallischem Zinn in Salz- und Salpetersaure wird Zinntetra
chlorid dargestellt. 1m Ganzen haben alle diese, verschiedene Namen 
tragenden Produkte mehr fUr den "r ollfarber Interesse. 

7* 
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Pinksalz war frUher ein haufig verwendetes ..Material, ist aber 
jetzt fast ganzIich aufgegeben; es ist ein Doppelsalz von del' Formel 
Sn Cl + 2 (NH4 Cl). Durch Erhitzen einer verdUnnten Pinksalz
losung wird dasselbe zersetzt und Zinnoxydhydrat gebildet. 

Natriumstannat oder zinnsaures Natron (Priiparirsalz) 
[Na2 Sn Os], wird im Grossen nach verschiedenen Prozessen ge
wonnen. Haufig verwendet man alte KonservenbUchsen oder auch 
Abfalle von verzinntem Eisen zur Fabrikation des Natriumstannats. 
Man schmilzt das Zinn mit Natronlauge und Salpeter, wobei sich 
das zinnsaure Natron bildet. 

Das Handelsprodukt bildet eine trockene weisse Masse, mehr 
oder weniger kohlensaures Natron und Chlornatrium enthaltend. 
Frisch bereitet, lost es sich klal' in heissem Wasser, bei langerem 
Lagern zersetzt sich jedoch das zinnsaure Natron und wird theil
weise unloslich. Es ist daher bei der PrUfung von Praparirsalz 
nothwendig, nicht nur den Zinngehalt, sondern auch die Menge del' 
in Wasser unlosIichen Bestandtheile desselben zu bestimmen. Del' 
Zinngehalt einigel' Handelsprodukte betragt etwa 24 Pl'ozent. 

Natriumstannat wird in del' Baumwollfarberei haufig als Beize 
verwendet, um Zinnsaure auf del' Faser zu fixiren. Man l1isst die 
Baumwolle erst ein Bad mit zinnsaurem Natron pas siren und fuhrt 
dieselbe hierauf in ein Bad von schwacher Schwefelsaure ein, welche 
die Zinnsaure nach folgender Gleichung in Freiheit setzt: 

Na2 Sn Os + H2 S04 + H 20 = Na2 S04 + Sn (OH)4' 
}Ian praparirt auf diese Weise solche Gewebe, die fUr den 

Druck gewisser Farben bestimmt sind, um letztere theils solider 
werden, theils schoner zu Tage treten zu lassen. 

Praparirsalz wird auf seinen Zinn- oder Zinnoxydgehalt gepriift. 
Eine sehr praktische und schnell zu handhabende Methode be8teht 
darin, die Zinnbeizen in Wasser zu losen, Salzsaure in schwachem 
U eberschuss hinzuzufiigen und das Zinn durch metallisches Zink 
auszufallen. Man sammelt dann das metallische Zinn, wascht und 
wiegt dasselbe. 

KupfeI'beizen. 
Die Kupfersalze werden nur in seltenen Fallen als Beizen im 

wahren Sinne des W ortes gebraucht; haufiger werden sie wegen ihrer 
oxydirenden Wirkung benutzt. Das meist verwendete Kupfel'salz ist: 

Kupfersnlfat, schwefelsaures Kupfer oder blauer Vitriol 
[Cu S04 + 5 H20] , welches in Form grosser, triklinel' Krystalle in 
den Handel kommt. Die Darstellung geschieht durch Behandeln 
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von Kupfer mit Schwefelsaure und Eindampfen del' Losung zur 
Krystallisation. Kupfersulfat ist ausserdem ein haufiges Neben
produkt vieleI' chemischen Industrien. Seine hauptsachlichste Ver
wendung findet Kupfervitriol in del' Blauholzschwarzfarberei, in 
Verbindung mit Kaliumbichromat odeI' Eisenbeizen. Ausserdem 
wird es zur Bereitung einiger in del' Druckerei zur Verwendung 
kommenden Praparate benutzt, z. B. von Schwefelkupfer. 

Die Prtifung des Kupfervitriols erstreckt sich auf den Wasser
und auf den Kupfergehalt und geschieht auf gewichtsanalytischem 
odeI' auch elektrolytischem Wege. Ausserdem prtift man auf Eisen. 

Kupferchlorid [Cu C12 + 3 H20], in kleinen krystallinischen 
Nadeln odeI' auch als 33-35° Be. starke Fltissigkeit auf den Markt 
kommend, wird in manchen Oxydationsprozessen, z. B. bei del' 
Fixirung von Catechufarben, mit gutem Erfolge benutzt. Es wird 
durch Auflosen von KupfeI'oxyd in Salzsaure erhalten. 

Das Handelsprodukt wi I'd auf seinen Eisen- und Schwefelsaure
gehalt geprtift, und die enthaltene Kupfermenge gewichtsanalytisch 
bestimmt. 

Salpetersaures Kupferoxyd oder Kupferuitrat [Cu (NOah] ent
steht durch Auflosen von Kupfer in Salpetersaure i es krystallisirt 
mit 3 · odeI' 5 Molektilen Krystallwasser. 

Kupferacetat oder essigsaures Kupfer [Cu (C2 Hs Oz)z + H20] 
kann durch doppelte Umlagerung von schwefelsaurem Kupfer mit 
essigsaurem Blei, oder durch Auflosen von Kupferoxydhydrat odeI' 
-Carbonat in Essigsaure erhalten werden. Essigsaures Kupferoxyd 
is t sehr leicht in Wasser loslich. 

Griinspan oder basisch essigsaures Kupferoxyd [CuzO (C2 Ha 02)2 
+ 6H20] wird als Zusatz zu Catechudampffarben benutzt. 

Schwefelkupfer oder Kupfersulfid [Cu S] wird, wenn auch nicht 
mehr in so hohem Masse wie frtiher, doch noch immer zur Ent
wickelung des Anilinschwarz benutzt und wirkt hierbei als sogen. 
Sauerstofftibertrager. Es entsteht durch Umsetzung von Kupfer
sulfat und Schwefelnatrium und wird in Pastenform verwendet. 

Bleibeizen. 
Essigsaures Bleioxyd oder Bleiacetat [Pb (C2 Hs 02)2 + 3H20] 

ist ein in del' Druckerei und Farberei haufig gebrauchtes Produkt, 
nicht nul' zur Darstellung von Acetaten, sondern auch als selbst
standige Beize zur Bildung von Chromgelb und Orange. 

Die Darstellung geschieht im Grossen in eigenen Fabriken, sei 
es durch Auflosen von metallischem Blei odeI' von Bleiglatte. Die 
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hierzu verwendete Essigsaure ist meist die sogen. Holzessigsaure, 
welche durch trockene Destillation des Holzes oder durch Zer
setzung von holzessigsaurem Kalk erzeugt wird. J e nach dem 
Grade der Reinheit der verwendeten Essigsaure erhalt man daher 
verschiedene Produkte. :Man unterscheidet im Handel den gelben, 
weniger rein en und 'den weissen, reinen Bleizucker. 

Die Prufung von Bleiacetat erstreckt sich auf Bestimmung des 
metallischen Bleies oder Bleioxyds. Eine gute Sorte Bleizucker ent
halt etwa 58,8 Prozent Bleioxyd und gegen 14 Prozent Wasser. 
Bei minderwerthigen Bleizuckersorten ist es von Wichtigkeit, die 
:Menge der in Wasser unlOslichen Bestandtheile zu bestimmen. Zul' 
Erzeugung klarer Nuancen muss man moglichst rein en Bleizucker 
verwenden. Der Gehalt an Essigsaure ist besonders bei Bel'eitung 
von Beizen von Wichtigkeit. 

Basisch essigsaures Bleioxyd [Pb (C2 Hs O2) + PbO] wird ge
wohnlich durch Erhitzen von gleichen Theilen normalem Bleiacetat, 
Wasser und Bleiglatte erhalten. :Man lasst die :Mischung absetzen 
und verwendet dann die klare Flussigkeit zum Beizen von Baum
wolle fur Chromgelb und Orange. Da das basische Bleiacetat 
Kohlensaul'e anzieht und sich dadurch zersetzt, so solI es stets nul' 
frisch bereitet verwendet werden. 

Bleinitrat oder salpetersaures Bleioxyd [Pb (NOS)2], dul'ch 
Behandeln von metallischem Blei oder Bleioxyd mit Salpetersaure 
dargestellt, kommt in krystallisirter Form in den Handel. Folgende 
Zusammenstellung giebt gute Ausbeute bei der Darstellung dieser 
Beize: 

100 g Bleiglatte, 
75 g Salpetersaure, 300 Be., 
75 g Wasser 

werden mit einander vermischt, von Zeit zu Zeit umgeruhrt und 
mehrere Tage auf einander einwirken gelassen; die klare Losung 
wird dann auf 100 Be. gestellt. Urn jeden Ueberschuss an Salpeter
saure zu verhuten, versetzt man die fertige Losung noch mit einer 
geringen :Menge Bleiglatte, schlittelt urn und lasst absetzen. 

Bleinitrat wird in der Chromgelbfarberei, wie auch zur Dar
stellung von salpetersaurer Thonerde und hauptsachlich im Zeug
druck verwendet. Das reine Bleinitrat enthalt 67,5 Prozent Bleioxyd. 

Bleisuperoxyd [Pb 02] wird als kraftiges Oxydationsmittel 
manchmal zum Aetzen von Indigo benutzt. 

Die Bleibeizen werden auf das in ihnen enthaltene Bleioxyd 
gepruft, welches gewichtsanalytisch bestimmt wird ; die Prlifung kann 
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auch auf massanalytischem Wege geschehen. Man fallt aus der 
Losung der Bleisalze das Blei mittels Soda als Carbonat, filtrirt, 
wascht dasselbe, lost den Niederschlag in Normalsalpetersaure und 
titrirt den Ueberschuss derselben dann mit Normalkali zuriick. 

Mangallbeizen. 
Jlangancbloriir [Mn C12J wird als Nebenprodukt bei de~ Chlor

gewinnung erhalten und wird theils in Form einer sehr concentrirten 
Losung, theils in rosenrothen, 4 Molekiile Krystallwasser enthaltenden 
Krystallen verwendet. Der Gebrauch desselben ist ein auf die Er
zeugung des sogen. Manganbister beschrankter. Mit Alkalien er
hitzt, zersetzt sich das Manganchloriir und bildet Manganhydroxyd: 

Mn C12 + 2Na OH = 2Na Cl + 2Mn(OH)2. 

Auf der Faser wird Manganoxydhydrat dadurch erzeugt, dass man 
das Gewebe mit Manganchloriir impragnirt und dann durch ein 
Sodabad nimmt. In Verbindung mit der Luft oxydirt das Mangan
hydrat zu Mangandioxyd, welche Oxydation in einem Chlorkalk
bade vollendet wird. Das auf diese Weise erzeugte Braun, der 
sogen. Bister, wird durch reduzirende Mittel zerstort, und diese 
Eigenschaft dient zur Hervorrufung weisser oder farbiger Muster 
auf braunem Grunde. Man druckt mit einem passenden Ver
dickungsmittel Zinnsalz auf, dampft und wascht hierauf. - Ausser
dem wird Manganchloriir bei der Bereitung von Catechufarben und 
zur Erzeugung von Dampfbister benutzt. 

lIangansulfat oder scbwefelsaures Mangan kommt als trockenes, 
nicht ganz wasserlosliches Pulver oder in Krystallen mit 7 Molekiilen 
Wasser in den Handel. Es wird wie Manganchloriir verwendet und 
dient ausserdem zur Darstellung des Manganacetats, wo~u man 
} Theil reines Mangansulfat und }1/2 Theile Bleiacetat nimmt. 

Kaliumpermanganat oder iibermangansaures Kalium wiirde, 
wenn es billiger zu haben ware, wegen seiner bedeutenden oxy
direnden Wirkung ein viel haufiger verwendetes Produkt sein, als 
es gegenwartig ist. Es kommt in feinen, nadelformigen Krystallen, 
die sich mit rothlichvioletter Farbe leicht in Wasser losen, in den 
Handel. Die weniger reinen Sorten losen sich nicht vollig in 
Wasser und enthalten 50-70 Prozent reines Kaliumpermanganat. 

Man priift dasselbe massanalytisch, z. B. mit Normaloxalsaure, 
auf seinen Gehalt an K lVln 04. Neben dem Kaliumsalz wird auch 
das viel weniger reine Natriumpermanganat auf den lVlarkt gebracht. 



104 VI. Die Beizen. 

Zinkbeizen. 
Die Zinksalze finden wenig Anwendung zu Beizen. Unter den 

Handelsprodukten ist das wichtigste das 

Zinkchlorid [Zn CI2], als concentrirte Lasung oder in trockenem 
Zustande vorkommend. Es wird im Grossen durch Auflasen von 
metallischem Zink in Salzsaure gewonnen und die Lasung bis zu 
einem gewissen Grade, meist 45° Be. oder zur Trockenheit, eingedampft. 
Das trockene Produkt ist eine weisse Masse, welche sehr hygrosko
pisch ist und daher del' Luft nicht zu sehr ausgesetzt werden darf. 

Chlorzink wird viel als antiseptisches Mittel bei del' Bereitung 
del' Schlichte verwendet. Es verhindert die Gahrung del' Starke 
und dient durch seine grosse Hygroskopicitat als Beschwerungs
mittel, indem es Wasser anzieht und dadurch das Gewicht del' 
Game vermehrt. Auch in del' Farbstoft'fabrikation findet es aus
gedehnte Anwendung. 

Das Zinkchlorid wird auf seinen Zinkgehalt untersucht und 
soIl magliehst frei von Eisen sein. 

Zinksnlfat, schwefelsanres Zink oder Zinkvitriol [Zn S04 +7H20] 
kommt in Form feiner Krystalle von grosser Reinheit in den Handel. 
Ausserdem findet es als Reserve un tel' Alizarinrosa Verwendung und 
wird zu diesem Zwecke mit einem nicht alles Zinkoxyd aus del' 
Lasung fallen den Reagens behandelt. 

Essigsanres Zink oder Zinkacetat bildet sich durch doppelte 
Umsetzung von Zinksulfat und essigsaurem Blei oder durch Auf
lasen von gefalltem Zinkoxydhydrat odeI' -Carbonat in Essigsaure. 
Es wurde als Ersatzmittel fur Brechweinstein bei den mit Tannin 
zu fixirenden basischen Farbstoft'en empfohlen, doch hat es als 
solches keine ausgedehnte Verwendung gefunden, da die Muster, 
welche Alizarinroth nebst basischen Farben enthalten, nicht so gut 
herauskommen wie bei Anwendung von Brechweinstein. 

Zinksnlfid [Zn S] wurde als Fixationsmittel fur Alizarinblau 
und andere Steinkohlentheerfarben empfohlen, hat jedoch bis jetzt 
nicht gross en Anklang gefunden. 

Arsenbeizen. 
Arsenige Saure oder Arsentrioxyd [As2 03J wird trotz ihres 

giftigen Charakters noch immer zur Fixirung gewisser Steinkohlen
theerfarben, besonders des grunstichigen Anilinblau verwendet. 
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Das Handelsprodukt bildet ein weisses Pulver odeI' eine ge
schmolzene Masse und ist haufig mit schwefelsaurem Baryt odeI' 
Kalk verfalscht. Del' Nachweis derartiger Zusatze geschieht durch 
Ghthen einer kleinen Probe arseniger Saure und Wagen des Riick
standes, odeI' durch Auflosen derselben in Natronlauge, wobei die 
verfalschenden Zusatze ungelost bleiben. 

Die hauptsachlichste Verwendung findet die arsenige Saure bei 
del' Bereitung gewisser Druckfarben, entweder in Glycerin gelost 
als sogen. A l' sen i k g 1 y c e l' in, odeI' in kohlensaurem Natrium ge
lost als aI'S e n i gsa u l' es N a tr 0 n. Letzteres dient auch bei del' 
Fixirung des Alizarinviolett und als Reserve unter Anilinschwarz. 
Es kommt in Pulverform, oft mit Kochsalz verfalscht~ in den Handel 
und ist sehr verschieden an Gehalt von Na3 As 0 3 ; manchmal ent
spricht das Salz del' Formel Na2 H As 0 3 und enthalt 44 Prozent 
Arsen odeI' 58 Prozent arsenige Saure. 

Die Untersuchung erstreckt sich auf die volumetrische Bestim
mung von arseniger Saure mittels Jod und auf den Nachweis von 
Ohlor, welches dann das V orhandensein des Zusatzes von Kochsalz 
erkennen lasst. 

Antimonbeizen. 
Brechweinstein [2K 8bO C4 H4 0 6 + H20] wird sowohl in del' 

Farberei, wie in del' Druckerei in grosser Menge zur Fixirung del' 
sogen. Tanninfarben benutzt; er ist bis zur Stunde das beste Fixa
tionsmittel fur Tannin. 

Die durch Antimontannat mit den basischen Farbstoffen ge
bildeten Lacke sind in jeder Hinsicht solider als die mit anderen 
Metalltannaten erzeugten. Die Anwendung des Brechweinsteins zum 
Fixiren del' Anilinfarbstoffe verdanken wir Tho mas B I' 0 0 k e in 
:Manchester. 

Brechweinstein bildet im reinen Zustande ein durchsichtiges 
krystallisirtes Produkt, in Octaeder- odeI' Tetraederform. Beim 
Lagern an del' Luft verlieren die Krystalle einen Theil ihres 
Krystallwassers und zerfallen zu Pulver. Das Handelsprodukt ist 
meist krystallinisch und oft verfalscht mit oxalsaurem Antimon und 
schwefelsaurem Kali. Reiner Brechweinstein enthalt etwa 48 Pro
zent SbO odeI' 35,5 Prozent metallisches Antimon. Er ist in 
2 Theilen heissem und 14-15 Theilen kaltem Wasser loslich. 

Bei langerem Gebrauch eines Brechweinsteinbades wird dasselbe 
durch die freiwerdende Weinsaure nach und nach fast ganzlich 
werthlos; urn diese abzustumpfen und del' schadlichen Wirkung auf 
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die zu fixirenden Farben vorzubeugen, fUgt man dem Brechwein
steinbade eine gewisse Menge Kreide zu. Durch diesen Zusatz 
wird ein basisches Antimonsalz gebildet, welches durch die Wein
saure resp. das weinsaure Kali in Losung gebracht wird und von 
Neuem als Fixationsmittel dient. 

Auf die gleichzeitig mit basischen Farben aufgedruckten Alizarin
dampffarben wirkt Brechweinstein ausserst belebend; nach La u be r ' s 
Ansicht ruhrt dies nicht so sehr von dem im Brechweinstein ent
haltenen Antimon, als von der Weinsaure und den sauren Tartraten 
her, welche in derselben Weise wie die sogen. Z inn s c h a r f e auf 
das Alizarin wirken. Ein mit Kalk neutralisirtes Brechweinsteinbad 
hat keinen belebenden Einfluss auf die Alizarinfarben. 

Die Giite eines Brechweinsteins hangt nicht allein von der 
Menge des darin enthaltenen Antimons, sondern auch von dem 
volligen Fehlen von Eisen oder Kupfer abo Ein Eisen oder Kupfer 
enthaltender Brechweinstein ist absolut zu verwerfen, denn die 
Niiancen werden dadurch in empfindlichster Weise beeintrachtigt. 
Es ist daher die Priifung der auf Eisen und Kupfer eine nicht zu 
unterlassende Sache. - Ausser durch den allgemein bekannten ana
lytischen Nachweis konnen Eisen und Kupfer auch durch einen Zu
satz einer Tanninlosung entdeckt werden, wobei statt des weissen 
ein grauer, resp. braunlicher Niederschlag entsteht. 

Der Antimongehalt wird massanalytisch mittels Normaljodlosung 
bestimmti ausserdem ermittelt man noch den verfalschenden Zusatz 
von Kaliumsulfat. 

Oxalsaures Antimonkali [Sb (02 0 4 K)4 + 6H20] wurde bereits 
seit langerer Zeit unter verschiedenen Namen in Farbereien und 
Druckereien benutzt, aber nur den Untersuchungen No 1 tin g' s ist 
es zu danken, dass Antimonoxalat gegenwartig als Ersatzmittel fiir 
Brechweinstein verwendet wird. 

Wie man aus der Formel ersieht, ist· es ein Kaliumantimon
doppelsalzi es enthalt 28,67 Prozent Antimonoxyd oder 19,97 Pro
zent metallisches Antimon. Nach G e rl and hat es die Formel 
Sb2 K6 6 O2 0 4 + 21/2 H20 und enthalt 21,3 Prozent Antimon. 1m 
Vergleich zu Brechweinstein ist es ein billigeres Produkt, da im 
Verhaltniss zum betreffenden Antimongehalt Oxalsaure billiger als 
Weinsaure ist. Das Handelsprodukt wird als Pulver oder in der 
Oxalsaure ahnlichen Krystallen verkauft und giebt, in wenig Wasser 
gelost, eine klare Fliissigkeit, welche jedoch beim Verdiinnen triib 
wird. Diese Triibung riihrt von einer theilweisen Zersetzung in ein 
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basisches unlosliches Oxalat her, wahrend das saure Salz in Losung 
bleibt. 

Die Bestimmung des im oxalsauren Antimonkali enthaltenen 
metallischen Antimons geschieht auf massanalytischem Wege mit 
Normaljodlosung odeI' nach del' von Casthelaz und Bruhe 
empfohlenen Methode, welche darin besteht, dass man das zu unter
suchende Muster behufs Zerstorung der Oxalsaure mit Schwefel
saure behandelt, hierauf mit Ammoniak neutralisirt, das gefallte 
Antimonoxyd in Salzsaure lost und dann mit Kaliumperman
ganat titrirt. 

Antimonflnorid ist ein in del' Fixation von Tanninfarben neues 
Produkt, welches als Natrium- und Ammonium-Doppelsalz in den 
Handel kommt. Es wird in Pulver- oder Krystallform verkauft, 
enthalt 39 Prozent Antimon und scheint dieselben VorzUge wie 
Brechweinstein zu besitzen. 

Antimonoxymnriat. Unter dies em Namen ist seit mehreren 
Jahren ein Fixationsmittel fUr mit Tannin gebeizte Waare im Handel, 
welches besonders in amerikanischen Fabriken viel Verwendung 
findet. Es wird als concentrirte Losung verkauft, welche durch 
Auflosen von metallischem Antimon in einem Gemisch von Salpeter
und Salzsaure erhalten wird. Vor dem Gebrauch verdUnnt man 
dieselbe mit Wasser und stellt sie auf einen bestimmten Araometer
grad. Das so erhaltene trube Bad wird dann meist mit Soda neu
tralisirt. 

Eine· alkalische Antimonbeize wi I'd durch Auflosen von Antimon
oxyd in Glycerin und Natronlauge dargestellt und fUr Druckerei
und Farbereizwecke zur Fixation von Antimonoxyd auf der Faser 
benuizt. Auch als Ersatz fUr Brechweinstein wurde diese alkalische 
Antimonbeize empfohlen, doch fand sie wenig Anwendung, da die 
Gegenwart von Alkali zu schadlich auf die zu fixirenden Farb
stofl'e wirkt. 

Ausser den eben behandelten wurden noch andere Antimonsalze 
als Brechweinsteinersatz empfohlen, z. B. Antimonchlorid, mit Soda 
neutralisirt, und gefalltes Antimonoxydhydrat; dieselben gaben abel' 
nicht die gewUnschten Resultate. 

Vanadlumverblndungen. 
Vanadium wirkt als del' kraftigste Sauerstofl'ubertrager bei der 

Oxydation von Anilin zu Anilinschwarz, denn es wurde die Er
fahrung gemacht, dass fUr 100000 Theile verdickter Farbe ein Theil 
Vanadium zur Hervorrufung des Schwarz genugt. Diese ausser-
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ordentliche Wirkungsfahigkeit erklart es, dass Vanadium trotz seines 
hohen Preises doch ausgedehnte Verwendung gefunden hat. 

Ammoniumvanadat [NH4 V d Os], das im Handel vorkommende 
Ammoniumsalz der Metavanadinsaure, wird theils als solches, theils 
als Vanadiumchlorid verwendet, welches aus dem Ammonium
salz durch Behandeln mit Salzsaure und Glycerin entsteht. Das 
Ammoniumvanadat ist ein weisses Pulver, dessen Laslichkeit 1: 100 
betragt. 

Vanadium findet sich in den Schlacken des nach dem 
Gil c h r i s t 'schen Verfahren entphosphorten Eisens, welche direkt 
zur Darstellung einer Vanadiumlosung nach folgendem Rezepte be
nutzt werden kannen: 

100 g Schlacken werden bei 900 C. in 
200 g Salzsaure und 
200 g Wasser gelast, 

und das Ganze auf 1 oder mehrere Liter gebracht, je nach dem 
Vanadiumgehalt der Schlacken. 

Vanadiumsalze werden am besten durch einen praktischen 
Anilinschwarzdruckversuch geprlift. Der Vanadiumgehalt kann durch 
Titration mit einer Lasung von Mohr'schem Salz (Eisen-Ammonium
sulfat) ermittelt werden. In 1 Liter diesel' Lasung sind 7 g reines 
Salz und 5-10 ccm Schwefelsaure; 1 ccm derselben entspricht 
0,00207 Ammoniumvanadat oder 0,00163 Vanadiumsaureanhydrid. 
Als Indikator dient rothes Blutlaugensalz. Das Ende del" Reaktion 
wird durch Tupfprobe auf einem weissen Porzellanscherben damn 
erkannt, dass das rothe Blutlaugensalz mit der Vanadiumsalzlosung 
eine blaue Farbung erzeugt. 

Ceriumsalze. 
Dieselben wurden ebenfalls bei Bereitung von Anilinsclnvarz

farben empfohlen, da sie jedoch keinen Vortheil gegenliber den 
Vanadiumsalzen boten, wurden sie nach kurzer Zeit wieder auf
gegeben. 

Ceriumsulf'at [Ce (S04)2 H2 S04] war das in der Hauptsache ver
wendete Produkt, welches aus dem Cerit durch Behandeln mit 
Schwefelsaure erhalten wurde. Es kam in Form einer 200 Be. 
starken Lasung in den Handel und wurde in aquivalentem Verhalt
niss statt del' Schwefelkupferpaste gebraucht. 
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Fixirungsmittel fiir Eisen- und Thonerdebeizen. 
Kuhkoth. Trotz zahlreicher Ersatzmittel wird Kuhkoth noch 

immer beim Degummiren del' Thonerde- odeI' Eisenbeizen benutzt, 
da man nach dem Urtheil gewiegter Fachmanner bei Anwendung 
desselben bessere Resultate erzielt, als durch andere Mittel. Der 
Einfiuss des Kuhkoths beim Aussiedeprozess ist noch nicht aufge
klart; ohne Zweifel wirken die in demselben enthaltenen Phosphate 
und Ammoniaksalze fixirend und nehmen auch die organischen Sub
stanzen des Kuhkothes, wie die Albuminoide etc., an del' Fixirung 
Theil, indem sie mit den Metallsalzen unlOsliche Niederschlage bilden. 
Gewohnlich wird 1 Theil Kuhkoth auf 50 Theile Wasser genommen; 
fur besonders schwere Muster wird dem Kuhkoth noch eine ge
wisse Menge Kreide zugemischt, welche die in den Farben enthaltene 
Essigsaure neutralisirt. 

Eine chemische Analyse giebt keinen Aufschluss, ob sich ein 
Kuhkoth fur die Fixirung von Beizen eignet odeI' nicht. Man 
fuhrt am besten einen Degummirungsversuch aus und farbt nach 
del' Fixation in Alizarin aus. 

Natriumarseniat oder arsensaures Natron [Naa As 0 41 ist ein 
vielfach verwendetes Produkt, welches in Form eines Pulvers oder 
in kleinen Klumpen im Handel vorkommt und ziemlich leicht in 
heissem Wasser loslich ist. Es wi I'd auch als Flussigkeit unter 
dem Namen "Fixationsfiussigkeit" verkauft; dieselbe enthalt oft 
einen U eberschuss an Alkali, del' sehr schadlich auf die zu fixirenden 
Beizen wirkt. Die Handelsprodukte sind sehr verschieden im 
Gehalt an Arsensaure; man findet Sorten, welche 50-60 Prozent 
Arsensaure enthalten. 

Die Arsensaure wird im Natriumarseniat gewichtsanalytisch be
stimmt, indem man dieselbe mit Magnesiamixtur ausfallt und den 
gegluhten Niederschlag von arsensaurer Magnesia wiegt. 

Natriumbiarseniat oder doppelarsensaures Natron [Na H2 AS04 
+ H 20] kommt in Pulver- odeI' Krystallform VOl'. Es ist meist mit 
einem, weniger Arsensaure als Krystallwasser enthaltenden Produkt von 
del' Formel Na H As 0 4 + 12H20 gemischt. Del' Arsensauregehalt 
schwankt zwischen 50-60 Prozent. 

Die Prufung ist entweder gewichts- oder massanalytisch mit 
NormaljodlOsung. Man reduzirt die Arsensaure mittels Natriumbisulfit 
und Salzsaure, indem man wahl' end einiger Stunden die zu prufen
den Arseniate in Contact mit den genannten Reduktionsmitteln lasst. 
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Hierauf erhitzt man sehwaeh, um die freie sehweflige Saure aus
zutreiben und titrirt dann mit Normaljodlosung. 

Natriumphosphat [Nag H P04 + 12HgO] ist ein gutes Fixations
mittel, abel' nieht in so ausgedehntem Masse wie die Arseniate ge
braueht, da es nieht so billig wie diese ist. Bei del' Bereitung des 
Abzugbades werden 40-50 g Phosphat auf 10 Liter Wasser genommen 
und 8 g Kreide zugefugt, worauf man die Waare bei einer Tempe
ratur von 60° C. durch das Bad gehen lasst. 

Die Prufung des Natriumphosphats besteht in del' Bestimmung 
del' Phosphorsaure. 

Natriumsilicat oder kieselsaures Natron [Na2 Si4 0 9] kommt 
als syrupdieke Flussigkeit in den Handel und eignet sieh, da es oft 
freies Alkali enthalt, nieht gut zur Fixation von Thonerdebeizen, 
wahrend es fur Eisenbeizen vortheilhafte Dienste leistet. 

Kohlensaures Ammoniak wiirde sieh einer grosseren Anwendung 
als Fixationsmittel erfreuen, wenn es billiger zu haben ware. 

Von den sonst noeh gebrauehliehen Fixationsmitteln sei noeh die 
K l' e ide erwahnt, welehe bereits bei den Pigmenten besproehen 
wurde. Manehmal wi I'd dem Abzugbad aueh K lei e zugegeben, 
doeh spielt dieselbe eine sehr untergeordnete Rolle. 

Tannin oder GerbsRure enthaltende Stofl'e. 
In diese Klasse gehoren mehrere Produkte des Pflanzenreiehes, 

welehe als wirksamen Bestandtheil Gerbsauren odeI' Tannin ent
halten. 

Obwohl die in den Pflanzen vorkommenden Gerbsauren nieht 
mit einander identiseh sind, so beruht die Eigensehaft derselben: 
mit gewissen Metalloxyden unlosliehe Verbindungen einzugehen, 
doeh auf ein und demselben Prinzip. Man unterscheidet blaue 
und griine Gerbstoffprodukte, je nach del' Farbe des Niedersehlages, 
den del' Gerbstoffextrakt mit Eisen bildet. 

Unter den griinen Gerbstoffen ist Catechu del' wichtigste. Da 
er jedoch mehr die Rolle eines Farbstoffes als die einer Beize spielt, 
so haben wir Catechu bereits im Abschnitt "Organisehe Farbstoffe~ 
behandelt. 

Bei Besprechung del' in del' Fal'berei und im Zeugdl'uck haupt
sachlich verwendeten Gerbstoffe ist in erstel' Linie 

Sumach oder Schmack zu erwahnen, dessen Verwendung seit 
del' Einfiihrung del' Steinkohlentheel'fal'ben bedeutend gestiegen ist. 
Sumach kommt in vel'schiedenen Qualitaten und meist in Form 
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von zerriebenen trockenen Blattern und jungen Zweigen in den 
Handel. Von den verschiedenen Sorten nennen wir die folgenden: 
sicilianischer Sumach von Rhus coriaria, venetianischer odeI' tyro
lischer Sumach von Rhus cotinus, franzosischer von Coriaria myrti
folia, algerischer von Rhus pentaphylla. Die amerikanischen Sorten 
sind: weisser Sumach von Rhus glabra und schwarzer Sumach von 
Rhus capallina odeI' Rhus canadensis. Ausserdem giebt es noch spa
nischen odeI' Malaga-Sumach und portugiesischen Sumach. 

Die Unterscheidung del' verschiedenen Sorten des Handels ge
schieht je nach dem Orte der Herkunft. Die uberseeischen Quali
faten stammen meist von Virginia und Carolina. 

Del' sicilianische Sumach ist del' am meisten geschatzte, nicht 
nul' seines reichen Tanningehaltes wegen, del' zwischen 15-30 Pro
zent schwankt, sondel'll auch wegen seines Farbstoffes, der beim 
Farben oft Verwendung findet. 

Sumachedrakte werden im Grossen von den meisten Farbholz
extraktfabl'iken nach dem bereits beschriebenen Vacuumverfahren 
erzeugt. Sie bieten fur den Zeugdrucker manchen V ortheil, da sie 
zum sofortigen Gebrauch geeignet sind und meist in regelmassiger 
Concentration verkauft werden. Die Sumachextrakte konnen bei 
nicht sehr empfindlichen Tonen stets als Ersatz fur Tannin An
wendung finden. 

Die Methoden zur Ermittelung des Handelswerthes von Sumach 
und seinen Extrakten nndet man in einem spateren Abschnitt. 

GalHipfel. Dieselben haben in der Farberei viel von ihrer 
fruheren Wichtigkeit verloren, werden abel' noch haufig in Form 
von Extrakten im Zeugdruck verwendet; sie bilden ein sehr wich
tiges Rohmaterial bei der Tanninfabrikation. Die verschiedenen 
Sorten kommen im Handel hauptsachlich unter den Namen Aleppo-, 
turkische, chinesische, franzosische und piemontesische Gallapfel odeI' 
Gallnusse VOl'. Es sind kugelformige Auswuchse, die von dem Stich 
eines Insektes in die Blatter und Zweige verschiedener Eichen, be
sonders Quercus infectoria, herrithren. 

Die Handelsprodukte weisen einen verschiedenen Tanningehalt 
auf; so enthalten Aleppo-Gallapfel zwischen 55-77 Prozent, wah
rend istrische nul' 24 Prozent entbalten. - Neben den Gallapfeln 
ist auch ein Gallapfelextrakt kauflich zu haben. 

Valone a- oder Levante-Gallniisse sind die Fruchtnapfchen VOll 

Quercus aegilope und bilden einen ziemlich wichtigen Handelsartikel. 
Divi-Divi ist einer del' billigsten Gerbstoffe und in Anbetracht 

des bedeutenden Tanningehaltes ein wichtiges Handelsprodukt. Es 



112 VI. Die Beizen. 

ist starker tanninhaltig als Sumach, enthalt aber gewisse Farb
stofi'e, die es zu manchen Zwecken ungeeignet machen. - Divi
Divi stammt von Caesalpinia coriaria, einem kleinen, in Siidamerika 
wachsenden Baume. 

Myrobalanen sind ein zum Schwarzfarben viel benutztes Pro
dukt, welches theils zerrieben oder in urspriinglichem Zustande 
als getrocknete Fruchtschalen von Terminialia caeb,.tZa in den Han
del kommt. Diese Fruchtschalen sind von blassgelber Farbe und 
gleichen getrockneten Pflaum en. - Myrobalanen sind starker als 
Sumach und haben denselben in manchen Fallen verdrangt. Das 
Handelsprodukt ist haung mit werthlosem Sumach, Divi-Divi etc. ver
falscht, welche Beimischungen man leicht mit einem Vergrossel'ungs
glase entdecken kann. 

Tannin [C14 H IO 09J, fruher ausschliesslich zu medizinischen 
Zwecken gebraucht, hat jetzt eine ausgedehnte Anwendung in der 
Druckerei und Farberei gefunden, besonders wo es sich um zarte 
Schattirungen handelt. 

Das Tannin des Handels wird gewohnlich durch Extl'aktion 
chinesischer Gallapfel mit einem Gemisch von Alkohol, Aether und 
Wasser erhalten. In der wassl'igen Schicht nndet sich das geloste 
Tannin, wahrend in del' athel'ischen del' ausgezogene Fal'bstofi' und 
harzige odeI' fette Substanzen gclOst sind. Bei minderwel'thigen 
Tanninsorten el'folgt die Extl'aktion mit einem Gemisch von Alkohol 
und Wasser odeI' Wasser allein. 

Das Tannin wird in Form eines Pulvers oder in Kol'llel'll odeI' 
feinen Nadeln von grosser Reinheit verkauft. Die Anwendung des
selben in del' Farberei und Druckerei bemht auf seiner Eigenschaft, 
mit gewissen Metalloxyden Lacke, die sogen. Tannate, zu bilden, 
von denen einige weiss und unloslich, die anderen von dunkler 
Farbung sind. 

In del" Fixation del' basischen Steinkohlentheerfarben auf del" 
Baumwollfaser spielt Tannin die wichtigste Rolle, und die moderne 
Druckindustrie verdankt demselben viele ihrer Erfolge. 

Obgleich manche basische Farbstofi'e mit Tannin allein schon 
unlosliche Tannate geben, so ist doch das V orhandensein eines Metall
oxydes nothwendig, da ohne ein solches del' auf del' Faser gebildete 
Lack del' Seife nicht widersteht. In welcher Weise das Metalloxyd 
bei del' Fixirung wirkt, ist noch nicht vollig festgestellt; es ist sehr 
wahrscheinlich, dass eine Art Doppeltannat mit dem Metalloxyd und 
del" Farbbase gebildet wird. 

Beim Gebrauch von Tannin muss darauf geachtet werden, dass 
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die Losung nicht bei zu hoher Temperatur erfolgt i das Tannin ist 
sehr leicht in Wasser loslich, und dmch zu hohe Warme werden 
die Farben beeintrachtigt. 

Del' Sitz del' Tanninfabrikation ist Dentschland. 

Gallussaure findet sich in manchen Gerbstoffprodukten i fur die 
Fixirung del' Farbstoffe ist sie ganz werthlos. Sie dient als Roh
produkt in del' GalleYn- und CoeruleYnfabrikation und wird ferner 
zu Pyrogallussaure verarbeitet. 

Ermittelung des Handelswerthes von Tannin und tanninhaltigen 
Produkten. 

Del' Werth del' vorstehend beschriebenen Produkte beruht einzig 
und allein auf ihrem Gehalt an Tannin, welches del' wirksame 
Bestandtheil diesel' Korper ist, und claher ist es von Wichtigkeit, 
beim Einkauf diesel' im Allgemeinen nieht billigen Materialien den 
Tanningehalt zu ermitteln. Obwohl viele Methoden del' Tannin
bestimmung vorgeschlagen wurden, so hat sich bisher doch noch 
keine einzige von absoluter Genauigkeit erwiesen. Die Loewen
t h a 1- S chI' 0 e d e 1" S c h e Methode ist von allen jedenfalls die beste; 
sie giebt bei Untersuchungen von Tanninso1'ten genaue Resultate, 
lasst sich jedoch zur Untersnchung von Extrakten odeI' Abkochungen 
von Rohtannin nicht verwenden, denn die neben dem Tannin sich 
vorfindenden organischen Substanzen reagiren bei del' Titration auf 
die Chamaleonlosung und geben daher zu unrichtigen Resultaten 
Anlass. Das Verfahren beruht auf del' Titration mit einer Kalium
permanganatlosung, wobei Indigocarmin als Indikator dient. Man 
faUt dann nach einer vorlaufigen Titrirung aus einer aquivalenten 
Menge del' Tanninlosung das Tannin mittels Leim odeI' Gelatine 
aus und titrirt die jetzt tanninfreie Losung mit Kaliumpermanganat 
zuruck. Aus del' Differenz del' bei beiden Titrationen verwendeten 
Chamaleonmenge lasst sich dann del' Tanningehalt berechnen. Ganz 
sichere Resultate erhalt man mit diesel' Methode nicht; sie giebt 
jedoch beim Vel'gleich zweier Tannine immerhin Anhaltspunkte zur 
Bestimmung des Handelswerthes. 

Die Prilfung del' Tannine und tanninhaltigen Substanzen durch 
vergleichenden Farbe- odeI' Druckversuch ist einer analytischen 
Untersuchung oft vorzuziehen, weil man damus ersieht, ob ein 
Tannin fur einen bestimmten Zweck geeignet ist odeI' nicht. 

Ein Probefarben geschieht entweder durch Ausfarben von mit 
Eisen gebeiztem Stoff in einer Tanninlosung odeI' dmeh Ausfal'ben 

Sansone. 8 
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del' bei del' Ttirkischl'othfarberei benutzten gebeizten Streifen, die 
neben Eisen noch Thonerde und ein Gemisch Beider enthalten. Eine 
andere Methode des Probefarbens besteht darin, einen Stoft' mit 
den zu vergleichenden Tanninen zu beizen, diese mit Brechwein
stein zu fixiren, und dann in Methylenblau oder MalachitgrUn aus
zufarben; hierauf wird gewaschen und geseift. - Hat man die 
Losung del' zu untersuchenden Tanninsorten je nach ihrcm Preis 
gestellt, so ergiebt sich beim llachherigen Vergleich, dass das die 
dunkelste NUance liefernde 'fannin auch das billigste ist. 

1m Allgemeinen ist es gut, die Versuche nach del' Richtul1g 
anzustellen, in welcher die betr. Materialiel1 in del' Praxis Verwen
dung find en sollen. SoU z. B. ein Tannin zur Bereitung von Dampf
farben benutzt werden, so stellt man sich zwei Druckfarben her, 
von denen die eine das zu untersuchende 'l'annin, die andere ein 
bereits als gut erkanntes enthalt. Die Menge des Tannins wird im 
Verhaltniss zum Preis del' beiden SOl·ten in die Farben gemischt. 

Die Seifell. 
Un tel' Seifen versteht man eine grosse Anzahl Verbindungen 

von Fettsauren mit Metalloxyden, welche je nach del' zur Verwen
dung kommenden Base in Wasser loslich odeI' unloslich sind. So 
sind die mit den Oxyden del' Schwermetalle und alkalis chen Erden 
gcbildeten Seifen unloslich, wahrend die mit Alkalien hergestellten 
Seifen wasserloslich sind. Die wasserloslichen Seifen werden als 
solche in del' Praxis verwendet, wahrend die unloslichen Seifen erst 
auf del' Faser gebildet werden und als Reizen zum Fixiren von 
Farbstoft'en dienen. 

Die wasserloslichen Seifen finden zum Reinigen del' Gewebe 
und zum VerschOnern del' Tone im Zeugdruck und in del' Farberei 
ausgedehnteste Verwendung. Man unterschcidet weiche oder Kali
(Schmier-)Seifen, welche weniger gebraucht, und harte oder Natron
Seifen, die gewohnlich zum Seifen benutzt werden. 

Die Seifenfabrikation ist eine del' wichtigsten und ausgedehn
testen Industrien; ihre Produkte sind, was Preis und Verwendbar
keit betrift't, sehr von einander verschieden. 

Die animalischen und vegetabilischen Fette sind grosstentheils 
Glyceride, welchc durch den Verseifungsprozess in Fettsauren und 
Glycerin getrennt werden, wobei sich erstere mit den Alkalien zu 
Seifen verbinden. Die Art einer Seife richtet sich nach den bei 
del' Fabrikation verwendeten fetten Substanzen, welche dieselbe 
nicht immel' fUr Farbcrei- und Druckzwecke geeignet machen. 
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1m Zeugdruck odeI' in del' Farberei werden die aus Rindstalg, 
Palm- oder Olivenol hergestellten Seifen gebrauchti auch die aus 
flussiger Fettsaure odeI' Oelsaure dargestellten Seifen finden haufige 
Verwendung. Dieselben bestehen grosstentheils aus Natriumoleat, 
wahrend die Talgseifen aus Natriumstearat, neben wenig Oleat, be
stehen. 1m Grossen wird die Seife hauptsachlich nach drei Me
thoden dargesteUt: nach dem sogen. kalten Prozesse, dem Koch
prozesse mit odeI' ohne Aussalzen, und endlich durch das Behalldeln 
unter Druck. 

Eine fUr Druck- odeI' Farbereizweeke bestimmte Seife muss 
so neutral wie moglich und vollstandig verseift sein. - Besonders 
die letztere Eigensehaft ist von grosster Wiehtigkeit, denn es konnen 
zwei Seifensorten die ganz gleiehe Menge Alkali enthalten und 
doch in ganz verschiedener"W lise \vil'kell, weil die eine Sorte nieht 
vollig vel'seift ist und dahel' nicht nUl' aus Oleat besteht, sondel'll 
noeh freie Fettsaure und freies Alkali enthalt. 

Die Analyse del' Seife genUgt in del' Praxis nieht zur Werth
bestimmung derselben, obgleieh sie immel'hin einigen Anhalt bietet. 
Die Prufung einer Seife muss sieh auf die Bestimmung des ,Vasser
gehaltes, del' Fettsaure, sowie des unverseiften Fettes und des freien 
Alkali erstreeken. Zur Verfalsehung del' Seifen werden Natrium
silieat, Harz und manehmal werthlose Oelsorten benutzt. Neben 
del' Analyse muss noeh ein pl'aktischer Seifvel'sueh vorgenommen 
werden, um zu prUfen, ob die Seife l'einigend und auf gewisse 'l'one 
versehonernd wirkt. Eine Seife, welehe freies Alkali und un
verseiftes Fett enthalt, wirkt beeintrachtigend auf die NUaneen ein. 

Del' Einfluss del' Seife in del' Farberei nnd Drurkerei ist noeh 
nieht ganz aufgeklart. Sie wirkt nieht allein meehaniseh, sondern 
aueh ehemisch, indem sie sieh mit gewissen Fetten und fettigen 
Sllbstanzen verbindet und diese in Losung bringt. In manehen 
Fallen tritt die Seife in den entstandenen Farblaek ein, wodurch 
sieh z. B. das Aviviren del' mit Alizarin gefarbten ,Vaaren er
klaren llisst. 

Unter den im Handel vorkommenden Sorten ist die sogen. 
Mar s e i 11 e l' S e i f e die im Zeugdruek am meisten bevol'zugte. Sie 
wird dureh Koehen und naehheriges Aussalzen aus 01ivenol er
zeugt. Del' hauptsaehliehste Sitz ihrer Fabrikation ist Siidfrankreieh 
und Italien. 

Eine gute 01ivenolseife zeigt in del' Regel folgende Zusammen
setzung: 

8* 
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Wasser . 30-35 Prozent 
Fettsaure 60-61 
Natronhydrat 5-6 

Es sind bereits verschiedene nIethoden vorgeschlagen worden, 
eine vollstandig verseifte rind durchaus neutrale Seife zu erzielen, 
z. B. durch Schmelzen del' Seife VOl' deren' Gebrauch odeI' durch 
einen Zusatz von Fett odeI' Fettsaure, urn etwa vorhandenes Alkali 
zu neutralisiren. Letztere Methode ist jedoch keine gute, denn sie 
liefert ein zu fettes Produkt, welches in noch verderblicherer 
Weise wirkt. 

Ein geniigend langes Kochen und inniges 1\1ischen beim Aus
salzen del' Seife liefert ein gutes Produkt, denn das freie Alkali 
wird nebst Glycerin durch die das Kochsalz enthaltende Fliissigkeit 
gelost. Ein nachheriges Waschen del' abgeschiedenen Seife mit 
Salzwasser befreit dieselbe von den letzten Spuren Alkali. 

Ein anderes Verfahren zur Erzeugung einer neutralen Seife 
besteht darin, nach dem Kochen Ammoniaksalz zuzufiigen; infolge 
seiner Zersetzung macht dasselbe das freie' Alkali unschadlich, 
wobei Ammoniak frei wird, welches seinerseits keinen schadlichen 
Einfluss ausitbt. 

Erzeugung von Seife durch Kochen unter Druck. Oelsaure 
wird mit del' nothigen Menge Natronlauge in einem geschlossenen 
Kessel unter Druck gekocht. Die Verseifung ist nach vier odeI' 
fttnf Stunden eine vollstandige, und das erhaltene Produkt wird wie 
gewohnliche Seife in del' Farberei und Druckerei verwendet. 

o e 1 e. 
Olivenol nndet ausgedehnte Anwendung bei del' Bereitung ver

schiedener Druckfarben, welchen es in geringer Menge zugegeben 
wird; ferner dient es zum Beizen von Geweben, die zum Farben 
odeI' Drucken bestimmt sind. 

Es besteht aus zwei, del' Fettreihe angehorenden Korpern: dem 
TrioleYn odeI' dem Glycerid del' fliissigen Oelsaure[CsH5(OClSHs30)S] 
und dem T I' i P a I mit in, dem Glycerid del' festen Palmitinsaure 
[Ca H 5 (OC16 H a1 0)a]. Eine Abart des Olivenols, das sogen. Tour
nant- odeI' Gallipoli-Oel, ist noch bei del' Fabrikation des 
Tiirkischroth in Verwendung; es hat einen sauren, ranzigen Cha
rakter und kommt in Sorten verschiedener Giite in den Handel. 

TonrnantOl bildet bestand~ge Emulsionen mit Soda odeI' Pott
asche, und wird seine GtUe nach del' Emulsionsfahigkeit beurtheilt. 
Man mischt ein Muster von Tournantol mit Soda- odeI' Pottasche-
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losung und lasst es 1 Stunde stehen. Hat sich die Oelschicht 
von del' wassrigen Schicht abgesondert, dann ist das betl'effende 
Oel nicht fiir den Tiirkischrothprozess geeignet, da es keine besWn
dige Emulsion zu bilden im Stande ist. 

Die Emulsionsole enthalten stets freie Fettsaure und werden 
nach verschiedenen Methoden dal'gestellt. 

Die Vel'falschungen del' Olivenole bestehen im Zusatz werth
loser Oele, wie Baumol odeI' Mohnol etc. ; dieselben sind durch
aus nicht leicht nachzuweisen. 

Olivensamenol, Dasselbc wird durch Extraktion del' bei del' 
Gewinnung des Olivenols zuriickbleibenden Ke1'l1e und Schalen mit 
Schwefelkohlenstoff erhalten und kommt in grossen Mengen als 
gl'iinlichgelbes Oel in den Handel. Es wil'd hauptsachlich bei del' 
Fabrikation griiner Olivenolseifen gebraucht. 

RicinusOl wil'd durch Auspressen del' Ricinuskerne gewonnen 
und besteht aus dem Glycel'id [C3 H5 (OCIS H33 02)3J del' Ricinusol
saure [CIS Haa O2 OH]. Fruher ausschliesslich fiir medizinische 
Zwecke verwendet, findet es gegenwartig ausgedehnte Anwendung 
bei del' Bereitung von Oelbeizen fiir die Alizal'in-Farberei und 
-Dl'uckerei. 

Ausser den genannten wurden noch verschiedene andere Oele, 
z. B. Baumwollsamenol, in del' Tiirkischroth- und Alizal'infarbel'ei 
benutzt, allein nul' Oliven- und Ricinusol haben eine ausgedehnte 
und dauernde Anwendung gefunden. 

Oelsaure oder Olein, welche ein Nebenprodukt del' Stearin
kerzenfabl'ikation ist und zur Dal'stellung von Seife ausgedehnte 
Anwendung findet, wurde auch fiir die Tiirkischrothfarberei em
pfohlen. Da abel' die mit derselben pl'aparirten Waaren eincn eigen
thtimlichen, unangenehmen Geruch behielten, so wurde Oelsaure 
als Beize fiir tiirkischl'oth gefarbte Stucke bald wieder aufgegeben. 

LeinsamenOl kann auch als Fettbeize dienen und wiirde seines 
niedrigen Preises wegen ausgedehnte Vel'wendung find en , wenn 
nicht, wie bei dem OleYn, del' unangenehme Geruch del' dall1it be
handelten Waaren ein Hinde1'l1iss bilden wiirde. 

Fertige Oelbeizen. 
Die Fabrikation del' Oelbeizen hat in letzter Zeit einen grossen 

Aufschwung genomll1en. Die Pl'oduktc derselben kOll1men unter 
verschiedenen Namen, z. B.: Alizarinol, Tiirkischrothol, 
OleYn, sulfonirtes Oel, in den Handel und sind gewohnlich 
Derivate des Ricinus- odeI' Olivenols, durch Sulfonirung dal'gestellt. 
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Viele Druckereien und Farbereien fabriziren das TUrkischrothol 
selbst nach folgendem, hochst einfaehem Verfahren: Zu 100 Theilen 
Rieinusol von guter Qualitat werden in kleinen Portionen 20 - 30 
Theile Schwefelsaure, 66° Be. stark, zugefugt. 

Die Operation wi I'd in einem Steintopf odeI' einem emaillirten 
eisernen Kessel vorgenommen, welcher dureh Wasser gekuhlt wird, 
um die Temperatur del' Mischung auf 30-35° C. (nieht hoher) zu er
halten. ]\Ian miseht die in dUnnem Strahl einfliessende Schwefelsaure 
unter Benutzung eines Holzspatels odeI' meehanisehen Ruhrwerkes. 
Das Einfliessen del' Saure regelt man derart, dass es etwa 8-10 
Stunden in Anspruch nimmt. Man uberlasst dann die Misehung 
des Oeles und del' Saure Uber Naeht sieh ;;elbst und giesst dieselbe 
am naehsten Morgen in Wasser odeI' in eine Kochsalzlosung. Die 
Wassersehicht wi I'd nach erfolgter Klarung abgelassen, das Oel 
wiederholt gewaschen und schliesslieh mit Soda odeI' Ammoniak 
neutralisirt. 

Es ist von grosser Wiehtigkeit und erfordert eine gewisse 
Uebung, die Neutralisation genau vorzunehmen. Wird mit Natron
lauge neutralisirt, so sattigt man nul' etwa vier Funftel del' Fett
saure mit derselben und setzt zum Schlusse Ammoniak zu, urn 
einen Ueberschuss an Alkali zu vermeiden, welcher einen schad
lichen Einfluss auf den gefarbten Ton ausitben konnte. 

Ammoniak verleiht den TUrkisehrotholen die Fahigkeit, eine 
grosse Menge vVasser in Losung zu bringen, und sind daher die 
Ammoniakole im Fettsauregehalt in del' Regel sehwaeher als die 
Natronole. Del' Fettsauregehalt sehwankt zwischen 50 und 75 Pro
zent, und ist es nothig, denselben analytisch zu ermitteln. Eine 
ziemlich rohe Methode besteht darin, ein Muster des Oeles mit 
sehwacher Schwefelsaure bis zur saul' en Reaktion zu versetzen, gut 
umzuschlitteln und genugend Kochsalz zuzufligen, um eine gesattigte 
Losung zu erhalten. Nimmt man diesen Versuch in einem graduirten 
Cylinder VOl', so lasst sieh die freie Fettsaure in Kubikeentimeter 
80fort ablesen. 

Diese Methode wird genauer, wenn man - nach stattgefundener 
Abscheidung del' Fettsaure aus einigen Kubikcentimer des zu unter
suchenden Oeles - den graduirten Cylinder in warmes Wasser setzt, 
auf 500 C. abkuhlen lasst und dann erst die Menge del' abgesehie
denen Fettsaure abliest. 

S t e i n giebt folgende Methode del' Fettsaurebestimmung an: 
109 Alizarinol odeI' OleYn werden in einem Becherglas mit 75 cern 
gesattigter Kochsalzlosung erhitzt und ~5 g Wachs zugefUgt. Nach 
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erfolgter Abktihlung wird del' die Fettsaure enthaltende Wachs
kuchen mit Wasser gewaschen, zwischen Filtrirpapier abgetrocknet, 
12 Stunden im Exciccator tiber Schwefelsaure stehen gelassen und 
hierauf gewogen. Von del' erhaltenen Zahl zieht man 25 g, das 
Gewicht des zugesetzten Wassel's, abo Die Differenz zeigt den Ge
halt an Fettsaure an, von welchem man 3 Prozent in Abzug bringen 
muss, da die Fettsaure als Hydrat gewogen wurde. 

Statt Ricinusol kann auch Olivenol zur Darstellung del' 
Ttirkischrothole genommen werden, da dasselbe abel' theurer als 
Ricinusol ist, bietet es keinen materiellen Vortheil. Die mit 
Ricinusol- Praparationen gebeizten Waaren haben einen eigenthiim
lichen Geruch, welcher jedoch kein Hinderniss fUr deren V (;1'

wendung ist. 
Eine andere, jedoch kostspieligere )Iethode zur Darstellung von 

Oelbeizen besteht darin, das Oel erst mit Natronlauge zu verseifen, 
dann mit Salz- oder Schwefelsaure die Fettsaure abznseheiden und 
mit Ammoniak zu neutralisiren. 

Auch die Behandlung del' Oele durch Hypochlorite wurde 
versucht, abel' wie es scheint, haben die hierbei entstehenden Ver
bindungen, die in del' Praxis "C h 1 0 l' ole" genannt werden) keine 
grosse Verwendung gefunden. 

Ueber die Theorie del' snlfonirten Oele sind die 1\Ieinungen del' 
Chemiker getheilt. Lie c h t i und Sui d a, welche sich eingehend 
mit den Ttirkischrotholen beschaftigten, erhielten durch Behandeln 
von Olivenol mit del' Halfte des Gewichts an Schwefelsaure, 24sttin
diges Stehen del' Mischung und nachheriges Aussalzen ein Pro
dukt, clas aus zwei Substanzen bestand, von clenen die eine in 
vVasser, die andere in Aether loslich war. Das wasserlosliche Pro
dukt ist das Glycerid del' OxyoleYnsulfosHure, welches mit Alkalien 
losliche Verbindungen, clagegen mit alkalischen Erclen und Schwer
metallen unlosliche Verbinchmgen eingeht. Del' in Wasser unlos
liche, abel' in Aether losliche Bestandtheil ist die OxyoleYnsaure 
[CIS HS4 OsJ, welehe ebenfalls mit alkalischen Erden und Schwer
metallen unlosliche Salze bildet. Ricinusol, in del'selben Weise wie 
Olivenol behandelt, liefert die gleiehen Produkte. 

Nach Liechti una Suida findet beim Behandeln des Oliven
odeI' Ricinusols mit Schwefelsaure eine Oxydation statt, wobei die 
Schwefelsaure zu s c h w e fl i gel' Sa u r e reduzirt wird. Diese 
Theorie wurde jedoch nicht von allen Chemikern als richtig ange
nommen, uncl besonders 1\I ill 1 e r - J a cob s bestritt die Riehtigkeit 
del' von Liechti uncl Sllida aufgestellten Theorie. Die Methode zur 
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Darstellung del' sulfonirten Oele riihrt yon Run g e her, welcher 
schon VOl' 50 Jahren die Anwendung del' Oelschwefelsaure empfahl *). 

Losnngsmittel. 
Bei der Bereitung von Druckfarben und einiger Beizen 

werden gewisse Produkte verwendet, welche entweder als Losnngs
mittel von Farbstofl'en dienen, odeI' zu dem Zwecke den Farben 
zugesetzt werden, um die Verbindung des Farbstofl'es mit del' 
Beize vor dem Druck zu verhindern. Erst wenn das Losungs
mittel durch Dampfen entfernt worden ist, tritt die Lackbildung 
auf del' Faser ein. 

Essigsaure [C2 H4 O2] ist die im Zeugdruck und in del' Filrberei 
am haufigsten benutzte organische Saure, welche theils in freiem 
Zustande, theils in Form metallischer V erbindungen, der sogen. 
Acetate, Verwendung findet. Die Essigsiiure kann durch Oxy
d a t ion von Alkohol mittels Buchellspanen odeI' durch trockene 
Destillation des Holzes dargestellt werden. Bei letzterem Verfahren 
wird zuerst die sogen. Hoi z e s s i gsa u I' e gewonnen, welche - an 
Kalk gebunden - das Handelsprodukt e s s i gsa u I' e r K a 1 k liefert. 
Aus diesem wi I'd die Essigsaure mittels Salzsaure abgeschieden und 
destillirt. Die Essigsaure kommt theils als rohe Holzessigsaure, 
theils rektifizirt in den Handel, und schwankt ihre Starke zwischen 
4 und 80 Be. Die Holzessigsaure ist von brauner Farbe, welche von 
organischen Verunreinigullgen herruhrt. 

Die Essigsaure des Handels enthalt als Verunreinigung Blei und 
manchmal auch Kupfer und Eisen. In diesem Falle darf dieselbe nicht 
zur Bereitung de~jenigen Farben und Beizen benutzt werden, bei denen 
das V orhandensein von Kupfer odeI' Eisen schadlich wirkt. Haufig 
findet man in del' Essigsaure auch freie Schwefelsaure, welche zum 
Ausfallen des Bleies zugefiigt wurde. J e nach dem Zweck del' 
Verwendung einer Farbe oder einer Beize findet bei del' Berei
tung eine mehr odeI' weniger reine Essig-same Verwendung; es ist 
daher nothig, neben del' quantitativen Analyse auch einen prak
tischen Druckversuch anzustellen, urn zu priifen, ob die in del' be
trefl'enden Essigsaure enthaltenen Verunreinigungen nicht beeill
trnchtigend auf die FarbentOne wirken. 

Del' Araometergrad giebt besonders bei unrein en Essigsauren 
keinen richtigen Anhalt fUr den Gehalt derselben; es ist deshalb 

*) Schon im Jahre 1860 wurden in Wesserling die rur Druck mit Anilinfarben 
und fiir die Alizarinfarberei bestimmten 'Waaren mit NatronoI praparirt. 
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eine volumetrische Analyse unerlasslich. Die Essigsaure des Han
dels, 60 Be. stark, enthalt 30 Prozent, wahrend solche von 8-90 Be. 
GO odeI' mehr Prozent reine Essigsaure enthalt. 

Eisessig odel' chemisch reine Essigsaul'e, die bei 1700 C. 
krystallisirt, wird selten im Zeugdruck, dagegen bei del' Fabrikation 
von Anilinblau benutzt. 

Weinsaure [C4 0 6 H 6], aus dem. natiIrlichen Weinstein darge
stellt, ist eine gut krystallisirte Sam'e, welche in 11/2 Theilen Wasser 
loslich ist. Sie ",ird 1ei del' Bereitung gewisser Dampffarben, als 
Reserve und Aetzfarbe fUr Eisen- und Thonerdebeizen, haupt
sachlich abel' beim Aetzen von tnrkischroth gefarbten Stoffen 
verwendet. 

Das Handelsprodukt wird auf Scltwefelsauregehalt geprUft und 
massanalytisch untersucht. Ein reines Produkt enthalt etwa 991/ 2 Pro
zent 'Veinsaure. 

CitronensaUl'e [C6 H S07 + H 20] kommt krystallisirt odeI' in 
Losung als Citronensaft in den Handel. Letzterer wird durch Aus
pressen del' Citronen gewonnen und etwas eingedampft. 01wohl 
del' Citronensaft neben del' freien Saure eine Menge organischer 
Substanzen enthalt, die leicht in G nhnmg itbergehen, so halt sich 
derselbe doch ziemlich lange unzersetzt in Folge eines atherischen 
Oeles, welches sich beim Lagern auf del' Oberflache des Citronen
saftes ausbreitet und dessen direkte Beruhrung mit del' Luft ver
hindert. Del' Citronensaft des Handels ist oft mit Weinsaure und 
haufiger noch mit Schwefelsaure verfalscht, welche letztere nachzu
weisen nicht schwer fallt. 

Die Untersuchung des Saftes wie del' Krystalle geschieht auf 
massanalytischem 'iV ege. Die reinen Krystalle enthalten ungefahr 
99 Prozent Citronensaure. Will man sich uberzeugen, ob neben 
Citronensaurekrystallen sich solche von 'Veinsaure vorfinden, so 
ubergiesst man eine kleine Probe auf einem Uhrglas mit Kalilauge. 
Bei V orhandensein von Weinsaure krystallisirt das Kaliumtartrat 
sofort aus. - Del' Citronensaft des Handels zeigt gewohnlich 30 -- 400 

Be. und enthalt 20-40 Prozent Citronensaure. Die Verwendung 
del' Citronensaure geschieht hauptsachlich zu Reserven und Aetzungen 
auf Eisen- odeI' Thonerdebeize. 

Oxalsaure [C2 0 4 Hz + 2HzO] kommt gut krystallisirt mit einem 
Gehalt von 991/ 2 Prozent reiner Saure in den Handel. Ihre An
wendung ist eine beschrankte, doch leistet sie als Losungsmittel bei 
del' Bereitung gewisser Beizen gute Dienste. Del' schadlichen 'Yir-
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kung del' Oxalsaure auf die Baumwollfaser haben WIr bereits in 
einem fruheren Abschnitt Erwahnung gethan. 

Glycerin [CaH5(OH)a] wird als Nebenprodukt del' Stearinkerzen
und Seifenfabrikation gewonnen. Das l'einste Glycerin ist das zur 
Bereitung von Dynamit verwendete, welches eine Starke von 300 Be. 
besitzt und farblos ist; die weniger reinen Glycel'insorten sind meist 
braun gefarbt. Die Untersu9hung des Glycerins auf seine V;r
falschungen, darunter hauptsachlich Glycose, ist durchaus nicht leicht, 
da die Mehrzahl del' zur Prufung des Glycerins angegebenen Me
tho den keine guten Resultate liefert. 

Glycerin wird zur Bereitung des Arsenikglycerins und als 
Losungsmittel einiger Anilinfarben benutzt. Auch eignet es sich 
gut fur Appreturzwecke, da es dem Stoff eine angenehme Weichheit 
verleiht. 

Acetin ist in neuerel' Zeit fur die Bereitung von Dampffarben 
empfohlen worden. Es wird durch 48stundiges Kochen von Glycerin 
mit dem doppelten Gewichte Eisessig in einem mit einer Conden
sationsvorrichtung versehenen Apparate erhalten. - Durch Aethel'
bildung entstehen Mono- und Diacetin, welche ausgezeichnete 
Losungsmittel fitr gewisse mit Tannin zu fixirende Steinkohlentheer
farben bilden. Das Acetin hat in den letzten Jahren besondel's zur 
Lasung von Indulinen Verwendung gefunden. 

Natrinmbisnlfit [NaHSOaJ wird in jungster Zeit im Zcugdruck, 
del' Farberei und in del' Fal'benindustrie haufig vel'wendet und 
als Losungsmittel bei del' Bereitung vel'schiedener Drnckfarben he
nutzt. Die Darstellung des Bisulfits im Gl'ossen el'folgt durch Ein
wirkung von schwefliger Saure auf krystallisirte Soda. 

Dul'ch die Einwil'knng von Zinkstaub auf Natl'iumbisulfit ent
steht das Nat I' i u m h y d I' 0 sui fit (in England falschlich Hyposulfit 
genannt), welches ein Derivat del' hydroschwefligen Saure ist, del' 
nach S chu tz en berger die Formel H2 S02 znkommt. 
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Das folgende Kapitel behandelt kurz die im Zeugdruck und in 
der Appretur zur Verwendung kommenden Materialien. 

Unter dem Namen Verdickungsmittel verstehen wir diejenigen 
Stoffe, welche einer Druckfarbe beigemischt werden, urn dieselbe in 
eine zum Aufdruck geeignete Form zu bringen. Wahrend del' 
Farbstoff auf der Faser zu haften bestimmt ist und daher eine che
mische Rolle spielt, wirkt die Verdickung nul' mechanisch, als 
Farbstoffitbertrager. 

Die Verdickungsmittel gehoren fast aIle dem Pflanzenreiche an, 
seien es die starkemehlhaltigen Substanzen oder die verschiedenen 
Gummiarten. Die vegetabilischen Verdickungsmittel sind Kohle
hydrate von derselben chemischen Formel, welche del' Cellulose 
eigen ist, mit del' sie viele Eigenschaften und Reaktionen gemein haben. 

Starkehaltige Substanzen. 
Zu dies en gehoren die meisten Verdickungs- und Appreturmittel; 

sie bestehen in der Mehrzahl aus Starkemehl oder Amylum 
[C6 H10 °5], welches vielfach in der Natur verbreitet ist, z. B. im 
Samen der Cerealien, in der Rinde und in del' Frucht verschiedener 
Pflanzen. Obwohl die Starkesorten del' verschiedenen Pflanzen alle 
dieselbe chemische Formel haben, so sind sie doch in ihrem Aeusseren 
und in ihren charakteristischen Eigenschaften je nach ihrer Her
kunft voneinander verschieden. Mittels des Mikroskopes kann 
man ganz scharf die einzelnen im Handel vorkommenden Starke
sorten unterscheiden. 

Starke oder Amylum ist eine weisse, in kaltem Wasser unlos
liche Substanz, welche die Eigenschaft besitzt, in kochendem Wasser 
aufzuquellen und eine Art gelatinose Masse, den Starkekleister zu 
bilden, aus welchem das Wasser wedel' durch mechanische Mittel, 
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noch durch Passiren eines feinen Gewebes entfernt werden kann. 
Auf dieser Eigenschaft des Aufquellens beruht die Anwendung del' 
Starke im Zeugdruck und in der Appretur, denn sie ermoglicht es, 
die Starke in die zum Druck nothige Form zu bringen. 

Eine charakteristische Reaktion del' Starke ist, dass sie mit freiem 
Jod oder Jodkalium eine blaue Farbung erzeugt. - Die haupt
sachlich verwendeten starkehaltigen Substanzen sind die folgenden: 

Weizenstarke. Dieselbe liefert das im Zeug'druck mittels del' 
Walzendruckmaschille wohl am haufigsten benutzte Verdickungs
mittel. Da sie ergiebiger als aile anderen Starkesortell ist, wird sie 
oft mit diesen verfalscht. 

Die Prtifung del' Weizenstarke besteht in erster Linie in einer 
Wassergehaltsbestimmung. Dieselbe wi I'd durch 'l'rocknen einer Probe 
bei 1000 C. bis zum constanten Gewicht vorgenommen; eine gute 
Starkesorte solI nicht mehr als 14-15 Pl'ozent Wassel' enthalten. 
Alsdann bestimmt man die Asche del' Starke durch Gltihen einer 
Probe; hierbei lassen sich die mineralischen Verfalschungen nach
weisen, denn diese erhohen den Aschengehalt, del' 4 Pl'ozent nicht 
tibersteigen soIl. Urn endlich die beigemischten minderwerthigen 
Starkesorten zu entdecken, nimmt man eine mikroskopische Unter
suchung VOl'. Die praktische Prtifung einer Starke besteht im Ver
gleich mit einer als gut anerkannten Marke, welcher folgendermassen 
ausgeftihrt wird: 

In einer Porzellan- odeI' emaillirten eisernen Schale werden 
20 g der zu untersuchenden Starke mit 200 cern kaltem Wasser 
gut angeteigt und hierauf auf offen em Feuer unter fortgesetztem 
Umrtihren erhitzt, wobei ein etwaiges Festbrennen del' Starke auf 
dem Boden del' Schale sorgfaltig vermieden werden muss. Nach 
erfolgtem Kochen wird die Schale vom Feuer genommen und del' 
Inhalt bis zum vollstandigen Abktihlen umgertthrt. Derartige ver
gleichende Proben mtissen stets unter denselben Bedingungen und 
moglichst schnell nacheinander ausgeftihrt werden. In manchen 
Fabrikslaboratorien hat man, urn mehrere Proben auf einmal aus
ftihren zu konnen, ein mit mehreren Oeffnungen versehenes 'Vasser
oder Oelbad. 

Nachdem die Starkeproben kalt gerlihrt sind, vergleicht man 
die Farbe und Consistenz der Starkekleister untereinander. Will 
man sich tiber die Druckfahigkeit del' verschiedenen Starkesorten 
ein vergleichendes Bild verschaffen, so bereitet man mit denselben 
gleichartig zusammengesetzte Druckfarben und druckt diese neben
einander auf. Auch die Haltbarkeit des Starkekleisters ist bei der 
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Beurtheilung einer Starke von vVichtigkeit. Man uberlasst zu diesem 
Zwecke die Starkekleister einige Tage sich selbst und priift taglich 
mit einem Lackmuspapier, ob die Starke bereits sauer geworden 
sei. Diejenige Starke, welche sich am langsten halt, ohne sauer zu 
werden odeI' zu gerinnen, ist dann auch die beste. 

Reisstarke wird selten als Vel'dickungsmittel, haufig jedoch in 
del' Appl'etur schwer zu appretirender Waaren verwendet. Von 
anderen Starkes orten wird sie durch mikroskopische Untersuchung 
unterschieden; ausserdem nimmt man eine Wasser- und Aschen
gehaltsbestimmung VOl'. Ein praktischel' Appreturversuch giebt uber 
ihre Verwendbarkeit Aufschluss. 

Kartoffelstarke wird wie Reisstarke fast nul' in del' Appretur 
verwendet. Da dieselbe manchmal bis Zll 20 Prozent Wasser ent
halt, so ist die Bestimmung des Wassergehaltes von Wichtigkeit. 

Zu einem praktischen Verdickungsversuch verwendet man 
10-15 g Kartoffelstarke und 200 ccm Wasser. Je langeI' sich die 
Losung, ohne sauer zu werden, halt, desto bessel' ist die Starke. 
Das Mikroskop zeigt die Verschieclenheit del' Kartoffelstarke von 
den anderen Starkcsorten. 

Mais- oder indische Starke wird nur bei Druckfarben dickster 
Consistenz, sonst abel' haufig in del' Appretur benutzt. Beim Auf
druck von Indigo nach clem neuen Glycoseprozesse findet Maisstarke 
grossere Anwendung. Die Priifung derselben geschieht in del' 
Weise, wie sie bei clen anderen Starkes orten bereits beschrieben wurde. 

Weizellmehl dient manchmal als Verdickungsmittel, hauptsach
lich abel' als Schlichte fUr Garne VOl' clem Verweben derselben. Del' 
Hauptbestandtheil ist (etwa 65 Prozent) Smrke; ausserdem enthalt es 
10 Prozent Kleber, eine stickstoffhaltige Substanz, Zucker und Dextrin. 
Weizenmehl geht leichter in Gahrung uber als reine Starke. Es 
soIl von weisser Farbe, geruchlos une] frei von Saure sein. Del' 
Wassergehalt schwankt zwischen 16 und18 Prozent, del' Aschengehalt 
zwischen 3 uncI 5 Prozent. Letzteren zu bestimmen ist von Wichtig
keit, cla clem vVeizenmehl oft Kaolin und Kreide als Verfalschungen 
beigemischt werclen. 

Dextrin kommt unter verschieclenen Namen wie '"k U n s t
licher Gummi" (heller uncl clunkIer), "britischer Gummi", 
"gebrannte Starke" etc. im Handel VOl'. Es wird durch ver
schiedene Prozesse aus Starke erhalten uncl ist, im chemischen 
Sinne genommen, nichts Anderes als Starke. Durch Erhitzen von 
Starke auf 2500 C. erzielt man ein meist gefarbtes Dextrin, wah
rencl man nach dem von Pay e n angegebenen Verfahren ein weisses 
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Dextrin erhalt. Diese jetzt allgemein angewendete Methode be
steht im Behandeln von 400 Theilen Starke mit 1 Theil Salpeter
saure, geniigendem, zur Bildung eines dicken Teiges ausreichenden 
Wasserzusatz und Trocknen desselben bei 2000 C. J e nach den 
zur Dextrinfabrikation verwendeten Starkesorten (meist werden die 
billigen Kartoft'el- und Maisstarken genommen) erhalt man im Preise 
und in der Qualitat verschiedene Produkte. So giebt es Dextrine, 
die bereits in kaltem Wasser IosHch sind, wahrend andere sich nul' 
in heissem Wasser 10sen. Bei del' Priifung von Dextrin muss man 
Folgendes im Auge behalten: 

1) ob die Farbe des Dextrins kein Hinderniss fur seine An
wen dung bildet; 

2) das Verdickungsvermogen, welches bedeutend geringer ist, 
als das del' Starke. 

Zu einem Verdickungsversuch verwendet man 100-500 g 
Dextrin auf 1 Liter Wasser. Endlich bestim1Jlt man den Feuchtig
keits- und Aschengehalt. 

Dextrin wird haufig zur Verfalschung von Farbstoft'en und 
Tannin benutzt, und es ist daher nothig, diesel ben auf Dextrin
beimischung zu prufen. Man lost zu diesem Zwecke den Farbstoft' 
odeI' das Tannin in abso1utem Alkohol, wo bei Dextrin ungelost 
zuruckbleibt und gewogen werden kann. Durch eine mikroskopisehe 
Untersuchung kann man die Starkes orten, aus welchen das Dextrin 
erzeugt wurde, leicht ermitteln. 

1m Zeugdruck wird Dextrin hauptsachlich bei denjenigen Farben 
verwendet, die nur oberflachlich del' Faser anhaften. Beim Anilin
schwarzdruck liefert es dadurch gute Diellste, dass die mit dem
selben aufgedruckten Farben das Gewebe weniger angreifen, als die 
mit Starke allein bereiteten. Das Verhaltniss des Verdickungsver
mogens von Starke und Dextrin ist 5: 1. 

Die Gummiarten. 
Die natlirlichen Gummisorten sind Absonderungen Cllllger in 

die Klasse del' Acacia gehorigen Baume und kommen unter ver
schiedenen Namen in den Handel. Die am meisten gebrauchten 
Sorten sind a r a b i s c her, Sen ega 1- und in dis c her Gum mi. 
Da man Sorten verschiedenster Glite und Preise findet, so beruht 
die Unterscheidung der Gummisorten hauptsachlich auf praktischer 
Erfahrung. Eine gute Sorte solI leicht in Wasser loslich sein 
und nicht zuviel unlosliche Bestandtheile, meist Sand oder Holz-
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theilchen, enthalten. Die Losung darf nicht zu dunkle Farbnng 
zeigen, da man sie sonst nicht zu hellen Tonen verwenden kann. 

Die Prtifung dieses theuersten aller Verdickungsmittel geschieht 
nul' durch einen praktischen Vergleich mit einer als gut erkannten 
Sorte. Von Wichtigkeit bei del' Beurtheilung von Gummi ist die 
Loslichkeit, die Farbe del' Losung und del' Gehalt an unloslichen 
Bestandtheilen. Zur Untersuchung nehme man 100 g del' zu prtifen
den Sorte, lose dieselben in 1/2 Liter heissem Wasser unter stetem Um
l'iihren und lasse sie dann tiber Nacht stehen, urn am nachsten Morgen 
die Losung durch Baumwollstoff zu filtriren. Del' Rtickstand kann 
getl'ocknet und gewogen, und die Losung auf ihren Araometergrad 
gepriift werden, obwohl derselbe nul' einen Vergleichswerth mit 
einer anderen Gummiprobe angiebt. Die beste PrUfung besteht in 
einem vergleichenden Druckversuch mit einer guten Gummisorte. 

Die billigen Gummiarten enthalten oft in Wasser unlosliche, 
starkeartig aufquellende Substanzen, welche durch Filtration bei del' 
Gummiprtifung gefunden werden. Ftir gewisse Zwecke, wenn es 
sich urn den Druck feiner Zeichnungen handelt, sind derartige 
Gummisorten ganz gut zu verwenden. Gummiverdickungen sind 
besonders im Handdruck und im Walzendruck bei del' Erzeugung 
heller Tone stark im Gebrauch. Zur Priifung des Verdickungsver
mogens wurden die "Viscosimeter" genannten Apparate empfohlen, 
welche jedoch keinen grossen praktischen Werth bei del' Beurthei
lung von Gummisorten haben. 

Traganth stammt von dem in Kleinasien wachs end en Strauche 
Astragalus und kommt in blatter- oder muschelschalen-ahnlichen, 
gelblichen Stticken in den Handel. Traganth ist das ergiebigste 
aller Verdickungsmittel; seine Verdickungsfahigkeit ist viet-mal 
grosser als die del' Starke. El' wird namentlich beim Druck 
dunkler Nii.ancen, wenn es sich nicht urn besonders scharfe 
Zeichnungen handelt, verwendet und leistet hauptsachlich bei del' 
Erzeugung von D~uckwaaren, die nicht gewaschen werden, gute 
Dienste, weil er den Geweben eine gewisse Steifheit verleiht. 

Zur Untersuchung weicht man 10-15 g Traganth einen Tag 
lang in 1 Liter Wasser, kocht sodann einige Stunden bis zu vollstan
diger Losung und macht einen Druckversuch. Bei langerem Stehen 
werden die Traganthverdickungen leicht sauer, doeh ist es eine 
interessante Thatsache, dass saure Starkeverdickungen sich langer 
unzersetzt erhalten, wenn man ihnen Traganth beimischt i auch bei 
del' Bereitung von mit Starke verdickten Tanninfarben ist Traganth
zusatz vortheilhaft. Gummiwasser und Traganthschleim werden haufig 
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j1.:usammen geme'llgt, fUr sich allein oder mit Stal'kekleister gemischt, 
aufgedruckt. 

Als Verdickungs- und A ppreturmittel werden noch Lei n -
samenschleim, Kal'l'agheenmoos und Algin empfohlen, 
welche jedoch nur sehr beschl'ankte Anwendung gefunden haben. 
Bei del' Verwendung der Vel'dickungsmittel muss besondel's dal'auf 
geachtet werden, dass etwa in ihnen enthaltener Sand nicht in die 
Druckfarbe komme, da derselbe nicht nur die Gl'avirung der 
Walzen angl'eift, sondel'll auch Anlass zu Rakelstreifen uJ?d Lochel'll 
in del' Waare geben kann. 

Albumine oder eiweisshaltige Substanzen. 
Dieselben konnen theils als Beizen, theils als mechanisch 

wirkende Fixationsmittel angesehen werden. In ersterer Eigenschaft 
werden die Albuminarten jedoch nur selten bei der Fixirung von 
Anilinfarben im Druck und zum Beizen von Geweben, die zum 
Ausfarben in basischen Farben bestimmt sind, verwendet. Die haupt
sachlichste Verwendung nnden die Albumine beim Druck von 
Mineralfarben, wobei sie jedoch nur mechanisch wirken. 

Durch Coaguliren wird das Albumin aus einer loslichen in eine 
unlosliche Form gebracht, welche gewissermassen den Farbstoft' in 
sich eingeschlossen enthalt und ihn auf diese Weise auf der Faser nxirt. 

Eialbnmin wird aus den HUhnereiern gewonnen, und ist die 
Fabrikation in geflUgelreichen Gegenden eine ziemlich ausgedehnte. 
Nachdem das Eiweiss yom Eigelb getrennt ist, wird dasselbe ge
sammelt und in besonderen Apparaten bei moglichst niedriger 
Temperatur getrocknet. Die Einrichtung derartigerEiweissfabriken 
ist sehr verschieden: theils wird das Eiweiss in drehenden heissen 
Cylindel'll getrocknet, theils in Porzellan- oder emaillirten Thon
schalen odeI' in Zinkgefassen, welche in massig .erwarmte BackOfen 
eingeschoben werden. 

Das Eialbumin des Handels bildet durchsichtige, bel'llsteinfarbige 
Tafelchen. Es lasst sich leicht pulverisiren, do.ch losen sich die 
Tafelchen besser als das Pulver. Die Auflosung solI eine voll
I:ltandige sein, oder doch nur ein sehr geringer Rlickstand bleiben. 
Das zur Losung zu verwendende Wasser darf hochstens 35° C. 
warm sein, denn schon bei 600 C. beginnt sich das Eialbumin zu 
tritben. Vollstandige Coagulirung tritt bei 72-75° C. ein. Die 
Coagulirung wird durch mineralische Sauren schon bei gewohnlicher 
Temperatur hervorgerufen, hauptsachlich durch Salpetersaure, in 
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weniger starkem Grade durch Salz- odeI' Schwefelsaure. Auf diesel' 
Wirkung del' Mineralsauren beruht die Anwendung del' Albumin
farben zum Aetzen von ktipenblauer vVaare. Albumin wird 
auch durch gewisse Metallsalze coagulirt; Alkalien verzogern die 
Coagulirung. 

Das Albumin ist eine Stickstoff und Schwefel enthaltende Sub
stanz, welche zur Klasse del' ProteIne gehi5rt. Es geht leicht in 
Zersetzung tiber, wobei Schwefelammonium frei wird, weshalb man 
Albuminverdickungen nicht allzulange aufbewahren solI. Arsenig
saures Natron odeI' Chloralhydrat dienen him'bei als antiseptische 
Mittel; auch mit Glycerin gemischte Albuminverdickungen halten 
sich bessel' als die allein mit Wasser bereiteten. Beim Dampfen 
von Albuminfarben wi I'd Schwefelwasserstoff frei, und dies ist die 
Ursache, weshalb z. B. Chromgelb enthaltende Druckfarben oft 
wahrend des Dampfens schwarz werden. 

Das kaufliche Eialbumin ist oft mit Gummi odeI' Dextrin ver
falscht, doch ist es nicht leicht, derartige Verfalschungen genau 
nachzuweisen. Del' Werth einer Sorte wird am besten durch einen 
Druckversuch in Vergleich mit einer als gut anerkannten Qualitat 
bestimmt. Man stellt aus den zu vergleichenden Albuminen gleich
artig zusammengesetzte Druckfarben her, zu denen am besten Ultra
marin verwendet wird. Das Albumin wird im Verhaltniss I : 2 in 
Wasser gelost und Ultramarin beigemischt. 

Das Losen des Albumins geschieht am zweckmassigsten durch 
ein 24sttindiges Einweichen in Wasser und zeitweiliges Umrtihren, 
so dass aIle Albumintheilchen mit del' Fltissigkeit in Beriihrung ge
langen. Die unli5slichen Bestandtheile konnen durch Abfiltriren, 
W aschen, Trocknen und Wag en des Rtickstandes ermittelt werden. 
Will man die Menge del' coagulirharen Substanzen im Albumin be
stimmen, so lost man 5-10 g desselhen in Wasser und filtrirt in 
eine kochende Alaunlosung. Das coagulirte Produkt wird abfiltrirt, 
getrocknet und gewogen. Enthalt ein Albumin weniger als 
95 Prozent coagulirbare Substanzen, so ist dasselbe als em ver
falschtes anzusehen. 

Del' Werth des Eialhumins besteht vornehmlich auch in seiner 
hellen Farbe, weshalb es trotz des hohen Preises beim Druck 
heller Farben ausgedehnte Anwendung findet. Je holler ein Ei
albumin ist, desto bessel' eignet es sich zum Druck. 

Mit Eialbumin verdickte Farben haben eine grosse Neigung 
zum Schaumen, was del' Klarheit del' Ti5ne oft sehr Abbruch thut. 

SaD SOD e. 9 
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Man trachtet, durch einen Zusatz von Terpentinol dieses Schaumen 
zu vermeiden. 

Blntalbnmin besteht aus dem Blutserum geschlachteter Thiere, 
welches vom Fibrin befreit und in ahnlicher Weise wie Eialbumin 
getrocknet wird. Die Fabrikation des Blutalbumins ist in letzter 
Zeit sehr vervollkommnet worden, und sind dem Eialbumin in Farbe 
beinahe gleichkommende Blutalbuminsorten auf den Markt gebracht 
worden. Handelt es sich um helle Farben, so ist jedoch dem Ei
albumin stets del' Vorzug VOl' dem Blutalbumin zu geben. 

Die Untersuchung des Blutalbumins geschieht nach denselben 
Gesichtspunkten, wie die des Eialbumins: man prtift die Farbe des 
ungelosten und des gelosten Produktes, seine Loslichkeit, und durch 
einen Druckversuch seine Verwendbarkeit. 

In neuerer Zeit wurden viele Versuche angestellt, das Blnt
albumin zu bleichen. Pel's 0 z jun. hat vorgeschlagen, Wasser
stoffsuperoxyd als Bleichmittel fUr Blutalbumin anzuwenden, wo
durch man ein fast farbloses Produkt erhalt, welches abel' ziemlich 
theuer zu stehen kommt. 

Blutalbumin hat die gleichen Eigenschaften wie Eialbumin; es co a
gulirt ebenfalls bei 72-75° C. und wird in derselben Weise verwendet. 
Leider ist die Chemie del' Eiweisssubstanzen ein noch zu wenig auf
geklartes Gebiet, und gehen die Meinungen Uber die Zusammen
setzung del' Protelnsubstanzen sehr anseinander. Einige Chemiker 
nehmen an, dass nicht nUl' das Albumin verschiedener V ogeleier 
nicht identisch, sondel'll dass das Eiweiss an und fUr sich kein ein
heitliches Produkt ist, wie allgemein behauptet wird. Auch die 
Theorie des Coagulirens ist nicht vollig aufgeklart; man nimmt an, 
dass durch dasselbe das Eiweiss in eine unlosliche Form iibergefuhrt 
wird, wobei jedoch keine Aenderung in del' Zusammensetzung des 
Eiweisses stattfindet. 

Casei'n oder Lactarin wird in del' Druckerei nicht viel zum 
Fixiren del' Korperfarben benutzt, da es den Farbstoff viel weniger 
solid auf del' Faser bindet. Obwohl von derselben elementaren Zu
sammensetzung, besitzt das CaseIn doch nicht jene das Albumin 
auszeichnenden Eigenschaften. Es wird durch Behandeln yon 
magerer Milch mit verdunnten Sauren, Filtriren, Waschen und 
Trocknen des Niederschlages als gelblich weisses Pulver erhalten. 
VOl' dem Gebrauch des CaseIns lost man dasselbe in Ammoniak 
odeI' Boraxlosung. Die Wirkung des Caseins in del' Fixation del' 
Farbstoffe kann keine coagulirende genannt werden, da die mit 



VII. Verdickungs- und Appreturmittel. 131 

CaseIn nxirten Farbstoffe del' Faser nul' sehr oberflachlich anhaften 
und schon durch Seifen von derselben entfernt werden. 

:Man prlift das CaseIn durch einen vergleichenden Druckversuch 
und auf seine Losungsfahigkeit. Ausser dem gewohnlichen CaseIn 
sind noch Salze desselben, wie das :Magnesiumcaseat und ein durch 
Erhitzen des CaseIns mit Salpetersaure erzieltes Praparat, em
pfohlen worden; diese Praparate geben bessere Resultate als ge
wohnliches CaseIn. 

Leim uud Gelatine 
nnden ausgedehnte Anwendung in del' Furberei, zwar nicht als 
Beize, sondel'll zum Schutz del' weissen Stellen, welche durch den 
Zusatz von Leim VOl' Anfarbung bewahrt werden. 

Die Wirkung des Leims in del' Farberei ist noch nicht genau 
festgestellt; wahrscheinlich wirkt derselbe nul' mechanisch, indem 
er mit den dem Farbebad zugefiigten tanninhaltigen Substanzen 
Niederschlage bildet, welche - einer Reserve gleich - die weiss en 
Stellen des :Musters sehiitzen. Auf jeden Fall hat die Praxis be
wiesen, dass man stets ein bessercs Weiss erhalt, wenn man mit 
Leim farbt, als ohne denselben. 

Leim ist eine stickstoffhaltige Protelnsubstanz, die sich leicht 
zersetzt. Beim Appretiren von Geweben, welche einen steifen Griff 
bekommen sollen, nndet Leim haung Anwendung. Er wird nach 
Farbe, Geruch und Loslichkeit beurtheilt. Ausserdem kann man 
eine vergleichende Analyse anstellen, indem man den Leim mit 
Tannin ausfallt und die Menge des Niederschlages wiegt. 

9* 



VIII. Das Wasser. 

Die Beschaffenheit des Wassers und ein reichlicher Zufluss 
desselben sind filr eine Farberei oder Druckerei von grosster Wich
tigkeit, denn oft hangt von demselben das W ohl und Wehe einer 
Fabrik abo Ob ein Wasser sich filr Farberei- oder Druckereizwecke 
eignet, lasst sich nicht allein durch die chemische Analyse, sondern 
hauptsachlich durch praktische Erfahrung ermitteln. So ist filr eine 
Bleicherei das weichste ';Y asser das beste, wahrend filr andere 
Zwecke eine gewisse Harte nicht nur nicht schadlich, sondern, wie 
bei der Ti.irkischrothfarberei, sogar Bedingung ist. In den meisten 
Fallen macht das V orhandensein von Eisen im Wasser dasselbe un
brauchbar, besonders filr solche Artikel, die in Alizarin ausgefarbt 
oder mittels Tannin fixirt werden !wllen. 

Manche Fabriken haben, um das Wasser von den mechanischen 
Verunreinigungen zu befreien, Klarbassins angelegt, andere nehmen 
eine schnell ere Reinignng mittels Filtration vor. Das Filtriren des 
Wassers geschieht meist mit Hillfe der Sandfilter, deren Grosse von 
dem taglichen Wasserverbrauch abhangt. 

Diese Sandfilter bestehen aus mehreren Schichten von Steinen 
und feinem Sand; das Wasser wird durch eine Rohrenleitung ein
gefilhrt und von unten nach oben filtrirt. Sind nach einiger Zeit 
die Filter durch Schlamm verstopft, so reinigt man dieselben auf 
die Weise, dass man in entgegengesetzter Richtung so lange Wasser 
hindurchlaufen lasst, bis dasselbe vollstandig klar abfliesst. 

Die chemische Wasserreinigung bezweckt die Beseitigung der 
vori.ibergehenden oder andauernden Harte des Wassers und hat seit 
langer Zeit die Aufmerksamkeit der Fachleute auf sich gezogen. 
Die am meisten gebrauchlichen chemischen Reinigungsverfahren 
sind das Clark'sche (mittels Kalkmilch) und das Beranger-
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S tin g l' s c h e (mit Kalkmileh und Natronlauge); letzteres beseitigt 
auch die permanente Harte des Wassel's. 

Es wlirde den Rahmen dieses Buehes viel zu sehr liberschreiten, 
wollten wir das grosse Kapitel der Wasserreinigung ganz eingehend 
behandeln; wir verweisen daher diejenigen, welehe sieh mit diesel' 
Frage naher zu besehaftigen haben, auf die zahlreichen, diesen 
Gegenstand ersehopfendbehandelnden Aufsatze in Zeitschriften und 
in besonderen Werken. 

Die Reinigung del' Abwasser von Anlagen del' Textilindustrie 
ist ebenfalls eine Frage von grosser Wichtigkeit, die je naeh den 
lokalen Verhaltnissen gelost werden muss. In del' Mehrzahl del' 
Falle benutzt man zur Reinigung Klarbassins odeI' Filter. 



IX. Die Druckprozesse. 

Die Methoden der Fixation mittels Druck sind je nach der 
Natur des Farbstofi'es verschieden; man kann dieselben in zwei 
Klassen theilen: 

1) das direkte Aufdrucken von Farben, 
2) die Erzeugung von Tonen durch Farben. 
Die auf dem Gewebe durch Farben erzeugten Nuancen werden ent

weder durch Aufdrucken einer Beize, Fixiren und Ausfarben des
selben in einem Farbebad, oder durch direktes Ausfarben der Waare, 
wobei dann etwaige Zeichnungen durch Reserven oder Aetzungen 
erzeugt werden, hervorgerufen. Die direkt aufgedruckten Farben 
werden durch Dampfen, Oxydation oder Reduktion fixirt, und dem
zufolge unterscheidet man Dampf- und Oxydationsfarben. In gut 
eingerichteten Druckereien wird jedes Material oder jeder Farbstofi' 
vor der Anwendung im Grossen erst im Laboratorium auf seine 
Verwendbarkeit gepruft. Da die praktische Ausbildung eines Colo
risten im Laboratorium ihren Anfang nimmt, so geben wir in Nach
stehendem Mittheilungen uber die Prufung und Anwendung der 
Farbstofi'e in Mengenverhaltnissen, die einen Versuch im Kleinen 
gestatten. 

Die Druckversuche werden entweder auf einer grossen Druck
mas chine oder auf einer kleinen Versuchsmaschine oder endlich 
mittels Druckmodel unternommen. Die zu den Versuchen am besten 
sich eignenden Muster sind Streifen von etwa 5 em Breite. Die 
Walze der Versuchsdruckmaschine solI so dunn und leicht wie 
moglich sein, damit sie leicht aus der Maschine entfernt werden 
kann. Die Rakel oder das Abstreichmesser dient zugleich als 
Farbenbehalter, auf welchem gewohnlich eine bis drei oder auch 
mehr Druckfarben, durch Baumwollstreifen von einander getrennt, 
aufgedruckt werden. Ein Ineinanderfliessen del' Farben muss 
naturlich verhindert werden, was durch zusammengefaltete Baum-
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wollstreifen geschieht. Nehmen wir z. B. an, wir hatten drei Druck
farben auf einmal aufzudrucken, so verwenden wir vier zusammen
gefaltete Baumwollstreifen, mit denen man drei Abtheilungen fUr 
die betreffenden Farben macht. 1st keine Druckmaschine zur Ver
fUgung, so werden die Versuche mittels Handdruck angestellt, wozu 
allerdings eine gewisse Uebung gehort. Auch hier sind Streifen 
von 5-10 em Breite die am meisten verwendeten. Wahrend beim 
Walzendruck das Muster in das Kupfer eingravirt ist, und die 
weissen Stellen aasgespart bleiben, sind beim Model die fUr Weiss 
bestimmten Stellen ins Holz eingeschnitten, so dass die farbigen 
Stellen eine Art Relief bilden. Bei einiger Uebung lassen sich mit 
Handdruck ziemlich gute Vergleichsdruckversuche anstellen, welche 
jedoch nicht von del' Feinheit des Walzendruckes sind. 

Die fUr den Handdruck bestimmten Versuchsfarben werden am 
besten mit arabischem Gummi verdickti dieselben durfen wedel' zu 
dUnn, noch zu dick sein und werden mit einer BUrste odeI' einem 
Holz- odeI' Glasruhrer auf einen dicken Filz odeI' ein Drucktuch 
aufgetragen. Del' Druckmodel nimmt die Farbe yom Filz und wird 
dann auf einen Rest gebleichter Waare, welcher ohne Falten auf 
geeigneter weichel' U nterlage ausgebreitet ist, aufgedruckt. Hat 
man zwei Druckfarben nebeneinander auf den Druckfilz aufgetragen, 
so lassen sich dieselben bei Anwendung eines genUgend langen Mo
dels auf einmal abdrucken. Obwohl del' Handdruck nicht so saubere 
AbdrUcke wie del' Walzendruck liefert, mUssen die Versuche, wenn 
es sich urn spezielle Farben fUr den Handdruck handelt, doch stets 
mit dem Model vorgenommen werden. 

Urn die Druckfarben moglichst rein auf den Model aufzutragen, 
bedient man sich einer ebenso einfachen wie zweckmassigen Ein
rich tung. Das zur Aufnahme del' Farbe bestimmte Drucktuch odeI' 
del' Filz werden auf einem Holzrahmen befestigt, welcher in einen 
mit alter Druckfarbe oder Verdickung gefullten, passenden Behalter 
eingelegt wird. Durch die elastische Unterlage wi I'd das Drucktuch 
befahigt, die Farbe gleichmassig und leicht an den Model abzugeben. 

Zur Fixirung del' aufgedruckten Versuchsfarben mittels Dampf 
dient ein kleiner Dampfapparat, del' verschieden konstruirt sein 
kann. Meist besteht er aus einem Holzkasten, in den die Proben, 
in Flanell eingehiillt, eingelegt werden. Del' Dampf tritt in den 
unteren, mit einem doppelten Boden versehenen Theil des Kastens 
ein, wahrend das Condensationswasser durch einen am Boden an
gebrachten Hahn abgelassen werden kann. Praktischer ist ein 
eiserner Dampfkasten, da man bei einem solchen unter Druck 
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dampfen kann, was besonders bei Alizarindampfroth von Vortheil 
ist. W 0 kein Dampf zur Verfiigung steht, kann man sich auch 
dadurch helfen, dass man einen gewohnlichen eisernen odeI' kupfernen 
Kochkessel, del' mit einem Deckel versehen ist, verwendet. Die in 
Fianell gewickelten Druckproben werden zwischen den Kessel und 
den Deckel gelegt und diesel' durch Gewichte auf den Kessel ge
driickt. Dies ist jedoch keine sehr zu empfehlende Einrichtung, da 
durch das sich condensirende Wasser leicht ein Fliessen del' Farben 
hervorgerufen wird. Besser wirkt ein kleiner, mit Gas odeI' ofl"enem 
Feuer heizbarer Dampfkessel, welcher mit einem Sicherheitsventil, 
Manometer odeI' Wasserstandsglase verse hen ist. Man knnn den 
Dampf dann entweder in den schon beschriebenen Holzkasten ein
lei ten odeI' das Dampfen auf del' Dampfpfeife des Kessels selbst 
vornehmen. Die Druckprobell werden urn die Dampfpfeife gerollt 
und mit Flanell ii.berdeckti auf diesen kommt dann eille dicke Woll
decke und endlich ein Mantel von Zinkblech. Diese Art von 
Dampfen liefert besonders dann gute Resultate, wenn sehr heisser 
Dampf nothig ist. 

Die Ausfarbung zu priifender Farbstofl"e und die Bereitung del' 
Versuchsfarben kann, falls Dampf zur Verfiigung steht, in kleinen 
doppelwandigen Kesseln vorgenommen werden. Es sind dies kupferne 
Kessel mit doppeltem Boden, wie sie in grosserem Massstabe injeder gut 
eingerichteten Farbkiiche zu nnden sind. Da diesel ben abel' ziemlich 
theuer sind, so kann man sich auch mit Porzellan- odeI' emaillirten 
eisernen Schalen behelfen, die durch Gas, Spiritus odeI' freies Feuer 
erhitzt werden. Ferner ist eine Waage zur genauen Ausfiihrung 
der Versuche ebenso unerlasslich wie Pipetten, graduirte Cylinder, 
Holzspatel und Glasstabe. 

Haung gebrauchte Beizen odeI' Farbstofflosungen und gewisse 
haltbare Verdickungen solI man stets in Vorrath haben, weil da
durch ein schnelles Arbeiten ermoglicht wird. Zur Ausfiihrung der 
Farbeversuche dienen dieselben bereits erwahnten Apparate. Will 
man mehrere Farbungen auf einmal ausfiihren, so bedient man sich 
eines' grosseren kupfernen oder eisernen Gefasses, mit einem durch
locherten Deckel, in welchen Porzellan- oder Glasbecher eingepasst 
werden. Die Glaser tauchen in die zu erhitzende Fltissigkeit, welche 
Wasser oder auch Oel sein kann. 

Zu den durch Dampf auf der Faser nxirten Farben gehoren 
in erster Linie die mineralischen Pigmente, dann die Steinkohlen
theerfarben und die Farbholzextrakte, kUnstlicher Indigo und ge
wisse Mineralfarben, wie Canarin und Cadmiumgelb. Die durch 
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Albumin fixirten Farbstoffe werden durch das Coaguliren des Ei
weisses auf del' Faser befestigt, welches - einer durchsichtigen Hulle 
gleich - den Farbstoff in sich einschliesst und denselben dadurch 
wasch- und seifenecht macht. Anfanglich wurden die Steinkohlen
theerfarben bIos durch Albumin fixirt, welche Methode noch gegen
wartig in del' Futterstofffabrikation angewendet wird. Will man 
einen Anilinfarbstoff nur auf seinen Farbereichthum prUfen, so ge
nugt ein blosses Fixiren mit Albumin. 

Bevor wir auf die verschiedenen Methoden del' Fixirung von 
Druckfarben eingehen, wollen wir die Bereitung der hauptsach
lichsten Verdickungsmittel hier folgen lassen. Nul' in gewissen 
Fallen verwendete Verdickungen werden wir bei der Beschreibung 
del' Farben, zu welchen sie benutzt werden, erwahnen. 

Die Verdickungen wirken nul' mechanisch, indem sie gewisser
mass en den Farbstoff in den Grenzen der Zeichnung festhalten und 
ein Fliessen verhuten. Sie durfen daher, urn ein maglichst scharfes 
Bild des Musters zu geben, weder zu dUnn, noch zu dick sein. 

Bel'eitung der Yel'dickungen. 
Gummilosung. 

Nr. 1. Fur gewohnliche Laboraioritunsversuche. 

600 g arabi scher Gumll1i, 
1000 g heisses Wassm" 

Nr. 2. Dickpr. 
1000 g arabischer GUl1lll1i, 
1000 g Wasser. 

Nr. 3. Sehr dick. 
1500 g arabischer GUll1ll1i, 
1000 g Wasser. 

Del' GUll1mi wird in das kochende ,Vasser gethan und bis zu 
vollstandiger Lasung umgeruhrt; durch fortgesetztes Erhitzen wird die 
Lasung besehleunigt. Alsdann wird die Verdiekung abgekuh1t, 
worauf man diese1be absetzen lasst, siebt oder durch ein Tueh 
filtrirt und in geseh10ssenen F1aschen aufhebt. Das Filtriren ge
schieht mit del' Hand odeI' mitte1s Bltrste und Sieb. 

Starke paste. 
Nr. 1. Eine gUle Verdickung fur Laboraloriumszwecke. 

100 g Weizenstarke, 
1000 g Wasser. 
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Die Starke wird mit wenig kaltem Wasser gut angeteigt und 
dann erst die iibrige Wassermenge zugefiigt. Wenn nur wenig 
Verdickung zu einem Versuche benothigt wird, so ist es besser, sich 
die Starkepaste jedes :Mal frisch zu bereiten, indem man 

20 g Weizenstarke mit 
200 g Wasser 

in einer Porzellan- oder emaillirten Eisenschale anteigt und unter 
tiichtigem Umriihren erhitzt, wobei ein Anbrennen der Starke auf 
dem Boden der Schale vermieden werden muss. Nach einem 5 bis 
6 Minuten wahrenden Kochen ist bei einer guten Starkesorte das 
Aufquellen beendet; man rlihrt hierauf kalt. Die Bereitung einer 
Starkeverdickung im Grossen erfurdert eine gewisse Praxis, da von 
der Dauer des Kochens ein guter odeI' schlechter Druck abhangt. 

Nr. 2. Dt·eke Stiirkepaste. 

150 g Weizenstarke, 
1000 g Wasser. 

Diese Verhaltnisse geben jedoch bei Laboratoriumsversuchen 
eine zu dicke Paste; es ist daher rathsamer, zu solchen Versuchen 
bIos 120-130 g Starke auf 1 Liter Wasser zu nehmen. 

Oextrinlosung. 
1000 g Dextrin, 
1000 g kochendes Wasser. 

Traganthschleim. 
100 g Traganth, 

1000 g Wasser. 
Del' Traganth wird in Wasser eingeweicht, libel' Nacht stehen ge

lassen, und das Ganze dann mindestens 12 Stunden unter Umriihren 
gekocht. Nach vollendeter Losung erhitzt man das verdampfte 
Wasser. 1m Kleinen ist es sehr schwiel'ig, eine gute Traganthver
dickung zu erhalten, aussel' dul'ch tagelanges Erhitzen auf dem 
Wasserbade und steten Zusatz des abgedampften Wassel's. 

Albuminlosung. 
Eialbum£n. 

1000 g Eialbumin, 
1000 g Wasser 

werden miteinandel' gemischt, 12 Stun den sich selbst iiberlassen, 
gelegentlich umgeriihl't und hierauf von den unloslich gebliebenen 
Bestandtheilen durch Sieben befreit. 
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Blutalbumin. 

900-1000 g Blutalbumin, 
1000 g Wasser, 
200 g arsenigsaures Natron. 
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Filr Versuche im Kleinen kann man das vom Dotter befreite Ei
weiss benutzen, mit welchem gute Resultate erzielt werden. 

Da, wie bekannt, Albuminlosungen leicht in Faulniss tibergehen 
und dadurch werthlos werden, so ist es von Vortheil, sich dieselben 
stets frisch zu bereiten. - DRr Zusatz von arsenigsaurem Natron 
geschieht in del' Weise, dass man dasselbe erst in heissem Wasser 
lost, die Losung dann auf 300 C. klihlt und dem Albuminwasser 
beimischt. 

Bei del' Bereitung del' Verdickung muss das Albumin stets del' 
nothigen Wassermenge zugefligt, nicht etwa umgekehrt verfahren 
werden. Um das Schaumen des Albumins wahl'end des Druckes 
zu verhitten, wird del' Farbe Terpentin zugesetzt. 

Eine gut fixirende Verdickung wird mittels 
300 g Blutalbumin, 
300 g Eialbumin und 

1000 g Wasser 
erzielt. Die mit derselben fixirten Farben widerstehen dem Seifen 
besser, als die nul' mit Blutalbumin bereiteten. 

Die zur Klasse del' Albuminolde gehorenden Verdickungsmittel, 
wie CaseIn oder Lactal'in und Kleber, werden nicht haufig verwendet. 
In del' Regel wird das CaseIn in Ammoniak gelost und die damit 
bereitete Farbe gedampft. Die mit CaseIn erzeugten Tone sind 
wedel' so echt, noch so schon wie die mit Albumin hergestellten. 
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In manchen Fallen ist es empfehlenswerth, die Beizen im 
Laboratorium zu bereiten, nicht allein maglicher Ersparniss wegen, 
sondern urn die im Grossen hergestellten Beizen mit einem Pro
dukt von bekannter Zusammensetzung vergleichen zu kannen. 

Die wichtigste unter allen Beizen ist die essigsaure Thonerde, 
welche nach zwei verschiedenen Methoden dargestellt werden kann: 

1) durch doppelte Umsetzung von Aluminiumsulfat oder Alaun 
mit essigsaurem Blei, wobei das schwefelsaure Blei niedergeschlagen 
wird und das Aluminiumsulfat in Lasung geht und vom Bleisulfat 
abfiltrirt wird; 

2) durch Auflasen von Thonerdehydrat in Essigsaure; ersteres 
wird durch Fallen von Alaun oder Thonerdesulfat mittels Soda er
halten, del' Niederschlag gewaschen, abgepresst und dann in Essig
saure gelast. 

Beide Methoden geben gute Resultate, sowohl fUr essigsaure 
Thonerde, wie fUr essigsaures Chromoxyd, fUr welches del' j etzt 
reichlich im Handel vorkomrnende Chromalaun das Ausgangs
material bildet. 

Essigsaure Thonerde. Das Verhaltniss von Alaun oder Thon
erdesulfat zum essigsauren Blei ist nach den Angaben verschiedener 
Chemiker ein verschiedenes. In del' Regel nimmt man gleiche 
Mengen von Alaun oder schwefelsaurer Thonerde und essigsaurem 
Blei und eine genugende Wassermenge, urn den gewunschten 
Araometergrad zu erhalten. In allen Fallen ist es jedoch rathsarn, 
einen U eberschuss an essigsaurern Blei zu verrneiden, wahrend ein 
solcher von Alaun oder schwefelsaurer Thonerde nicht schadlich 
wirkt, besonders wenn die Beize fUr Alizarinrothfarberei ver
wendet wird. 
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Aluminiumacetat Nr. 1, ca. 6° Be. 
500 g Alaun oder schwefelsaures Aluminium 

werden in 
2000 cern heissem Wasser gelost. 

In einem zweiten Gefasse lr)st man 
500 g essigsaures BIei in 

1500 ccm heissem Wasser. 
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Nach yollendeter Losung yereinigt man beide FIUssigkeiten, rithrt 
gut urn, lasst absetzen und bringt das klare essigsaure Aluminium 
durch Hinzufugen des vVaschwassers, welches yom BIeiniederschlag 
erhalten wird, auf 5 odeI' 6° Be. 

4-5° Be. starkes Aluminiumacetat giebt in del' Alizarinroth
oder TUrkischrothfarberei gute Resultate. - FUr Glattroth empfiehlt 
sich auch folgendes 

Aluminiumacetat Nr. 2. 

500 g Alaun werden in 
2000 ccm heissem \Vasser gelost. 

Hierzu fugt man die Losung yon 
400 g essigsaurem Blei in 

1500 cern heissem Wasser. 

Nach tilchtigem UmrUhren lasst man absetzen, filtrirt, waseht den 
Bleisulfatniederschlag und stollt die Fliissigkeit auf 4 oder 6° Be. -
Urn ein gutes Roth zu erzielen, dad naturlich del' Alaun oder die 
schwefelsaure Thonerde kein Eisen enthalteni del' Nachweis desselben 
gescbieht durch gelbes BIutlaugensalz. 

Die eben erwahnten Beizen eignen sich auch fUr Druckfarben, 
falls es sich nicht um sehr dunklo Tone handelt. Zu diesem Zwecke 
bereite man sich folgende 

Stiirkepaste mit essigsattrer Thonerde. 

1000 ccm essigsaure Thonerde, 
75-100 g Weizenstarke. 

Die Starke wi I'd gut angeteigt, hierauf erhitzt und dann kalt ge
ruhrti statt del' Starke kann auch Dextrin genommen werden. Die 
Aluminiumacetat- Starkepaste eignet sich besonders zum Druck fUr 
Muster, welche nach erfolgter Fixirung des Aluminiums in Alizarin 
odeI' anderen Farbstoffen ausgefarbt werden sollen. 

Die folgende Beize liefert dunklere NUancen und eignet sich 
sowohl fUr Dampf-, wic fill' Farbealizarinroth: 
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Alum£niumacetat, 14° Be. 
1000 g Alaun oder schwefelsaure Thonerde werden III 

1800 ccrn kochendern Wasser gelOst, 
1000 g Bleiacetat zugefiigt 

und bis zur Losung des letzteren erhitzt. Nach erfolgtern Absetzen 
wird filtrirt, der Niederschlag gewaschen und die Fliissigkeit auf 
14° Be. gestellt. 

Basisch essigsaure Thonerde, 15° Be. 
In 1000 ccrn Wasser werden in der Kochhitze 

750 g Alaun und 
650 g Bleiacetat gelOst 

und nach erfolgtern Abkiihlen bis auf 45° C. 
50 g krystallisirte Soda in kleinen Portionen zugefiigt. 

Hiernach wird urngeriihrt und die klare Flttssigkeit auf 15° Be. 
gestellt. Gute Resultate giebt in Druckfarben: 

Essigsaure Thonerde, 14° Be. 
In 1 1 kochendern Wasser lost man 

500 g Alaun und 
400 g Bleiacetat, 

riihrt urn, lasst absetzen und bringt die Losung auf 14° Be. 
Die zweite Methode der Thonerdeacetat-Bereitung besteht in del' 

Fallung von Alaun mit Soda, wobei Thonerdehydrat oder, besser 
gesagt, ein basisches Thonerdesulfat entsteht, welches dann in Essig
saure gelost wil'd. 

Basisches Aluminiumsulfat. 
800 g Alaun werden in 

2000 ccm heissern Wasser gelost. 
Zu dieser Losung fiigt rnan 

700 g krystallisirte Soda, in 
2000 ccrn heissern Wasser gelost. 

Die Mischung geschieht rnit den erkalteten Losungen; der Nieder
schlag wird abfiltrirt, gewaschen und abgepresst. 1000 g des abge
pressten Niederschiages werden in 3000 ccrn Essigsaure von 71/2° Be. 
gelOst, und die Beize auf den gewiinschten Grad gestellt. 

Man findet irn Handel trockene Thonerde odeI' Thonerdecarbonat, 
welche beide gute Acetate liefern. Die Losung kann kalt oder bei 
rnassiger Hitze, arn besten bei 50° C., vorgenornrnen werden. Zur 
Bereitung des Thonerdeacetats aus diesen Handelsprodukten nirnrnt 
man 100 g del' trockenen Thonerde, 

350 ccrn heisses 'Vasser, 
200 ccrn Essigsaure. 
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Rhodanalumint"um, 20° Be. 
In 1 1 kochendem Wasser lost man 

650 g Aluminiumsulfat und fugt 
750 g Rhodanbaryum hinzu, 
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riihrt bis zur vollstandigen Lasung urn, lasst absetzen, filtrirt und 
bringt die Fliissigkeit auf 20° Be. 

Alum£niumnitrat, 15° Be. 
In 1000 ccm heissem Wasser lost man 

500 g Bleinitrat und 
500 g Alaun, 

mischt die Losung, lasst absetzen, filtrirt, wascht den Bleisulfat
niederschlag nach und stellt auf 15° Be. 

Nachst den Aluminiumbeizen sind die Eisen- und Chrombeizen 
die' wichtigsten. Hier sind es besonders die Acetate, welche am 
haufigsten Verwendung finden, ausserdem die Nitroacetate, Nitrate 
und Rhodanverbindungen. 

Essigsanres Eisen kommt als Fliissigkeit in den Handel und 
wird durch Verdiinnen mit Wasser auf den gewtinschten Araometer
grad gebracht. 1m Laboratorium wird es durch doppelte Umsetzung 
aus Eisenvitriol mit gelbem Bleizucker oder auch essigsaurem Kalk 
dargestellt, kann abel' auch durch Fallen von Eisenvitriol mit Soda 
und Auflosen des Eisencarbonatniederschlages in Essigsaure erhalten 
werden. Die folgenden Rezepte mogen als Beispiele dienen: 

Essigsaures Eisen Nr. 1, 20° Be. 
In 450 g kochendem Wasser werden 

275 g Eisenvitriol gelost und 
275 g essigsaures Blei zugefugt. 

Nach erfolgter Losung lasst man absetzen, filtrirt und stellt auf 
20° Be. 

Essigsaures Eisen Nr. 2, 10° Be. 
In 1 I kochendem Wasser lost man 

200 g Eisenvitriol und fallt dann mit 
140 g Ammoniak, spez. Gew. 0,9. 

Man lasst absetzen, wascht zwei- bis dreimal durch Decantiren bis 
das Waschwasser keinen Niederschlag mit Baryumchlorid mehr giebt, 
presst das Eisenoxydulhydrat ab und erhiilt auf diese Weise etwa 
1500 g Pressriickstand. 

U m d a sAc eta t darzustellen, lost man 250 g des abgepressten 
Niederschlages in 1 Liter Essigsaure von 6° Be. und verdunnt, wenn 
nothig, auf 10° Be. 
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Statt Ammoniak kann nach folgendem Rezepte auch Soda ge
nommen werden: 

Essigsaures Eisen Nr. 3. 

500 g Eisenvitriol werden in 
1000 g kochendem Wasser gelost, und vorsichtig 

200 g calcinirte Soda von 98 Prozent, in 1 Liter Wasser gelost, 
zugefiigt. Del' Niederschlag wi I'd wie friiher behandelt und nach 
dem Abpressen in 750 g Essigsaure von 6° Be. gelost. - Diese 
:Methode ist billiger als die vorher erwahnte. 

Beim Abpressen del' Niederschlage leistet eine Filterpresse 
sehr gute Dienste; man erspart bei Anwendung derselben viel Zeit 
und Miihe. 

Salpetersaures E£sen, 40° Be. 
In 1 1 kochendem Wasser lost man 

1000 g salpetersaures Blei und 
1000 g Eisenvitriol, 

lasst absetzen und filtrirt; will man eine schwachere Beize ver
wenden, so verdiinnt man dieselbe mit Wasser. 

Rho dan e i sen wird nul' sehr selten verwendet; seine Dax
steHung geschieht durch doppelte Umsetzung von Rhodanbaryum 
und Eisenvi triol. Manchmal benutzt man auch Nit r 0 ace tat e, die 
theils durch Mischen del' betrefi"enden Acetate und Nitrate, theils 
durch Zersetzung von Eisenvitriol mit essig- und salpetersaurem 
Blei dargestellt werden. Zu einigen Beizen wird Eisenalaun als 
Ausgangsprodukt benutzt, jedoch ist dessen Verwendung eine 
ausserst geringe. 

Ohromaceiat (essigsaures Ohromoxyd) Nr. 1, 16° Be. 
In 1 1 heissem Wasser werden 

300 g Chromalaun gelost und 
300 g Bleiacetat zugefiigt. 

Absetzen und filtriren. Die Beize wird auf 16° Be. gesteHt; durch 
Eindampfen kann man dieselbe concentriren. 

Oltromacetat Nr. 2, 10 ° Be. 
In 1 1 heissem Wasser werden 

1300 g Chromalaun gelost und 
1300 g essigsaures Blei zugefiigt. 

Weitere Behandlung wie bereits beschrieben. 

Del' unlOsliche Bleiniederschlag enthalt stets noch eine gewisse 
Menge Beize, welche durch wiederholtes Auswaschen des Rtick-
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standes gewonnen wird. Die Waschwasser dienen theils zum Ver
dUnn en, theils zur Darstellung einer neuen Portion Beize. Essig
saures Chromoxyd findet sich in grossen Mengen und zu billigem 
Preise im Handel; es wird hauptsachlich aus Chromalaun dargestellt. 
Das Chromoxyd wird aus demselben mittels Soda ausgefallt und 
dann in Essigsaure gelost. 

Ohromacetat Nr. 3, 16° Be. 
Man lOse in 1 1 kochendem Wasser 

200 g Chromalaun und fage vorsichtig 
64 g calcinirte Soda, in 250 g Wasser gelost, 

zu. Hierauf wird abfiltrirt, gewaschen und abgepresst. Man erhalt 
etwa 300 g Paste, welche in 140-150 g Essigsaure gelost, eine 
16° Be. starke Beize liefern. 

Ohromacetat Nr. 4. 
In 1000 g Essigsaure, 6° Be., 

lost man bei Siedehitze 
100 g bichromsaures Kali, fUgt 
50 g braunen Zucker zu 

und kocht so lange, bis eine Probe der FlUssigkeit mit essigsaurem 
Blei keinen gelben Niederschlag mehr giebt. Die Losung stellt man 
auf 20° Be. 

Salpetersaures Ohromoxyd, 20° Be. 
In 1000 g Wasser werden 

300 g Chromalaun und 
250 g salpetersaures Blei 

kochend gelOst. Nach dem Filtriren wird die Losung auf 20° Be. 
gebracht. 

Salpeteressigsaures Ohromoxyd Nr. 1, 10-12° Be. 
500 g Chromalaun, 
100 g Bleizucker, 
100 g Bleinitrat, werden in 

1000 g Wasser 
heiss gelost. Naeh erfolgtem Absetzen stellt man die Flussigkeit 
auf 10-12° Be. 

Salpeteress1:qsaures Ohromoxyd Nr. 2, 30° Be. 
In einem thOnernen Topf oder einer emaillirten eisernen Schale 

werden in 1 1 kochendem Wasser 
500 g Kaliumbichromat gelost. Hierzu fUgt man 
580 g Salpetersaure, und in klein en Portionen 
100 g Glycerin, endlich 

1 1 Essigsaure. 
Sanso ne. 10 
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An Stelle des Kaliumbichromates kann man auch das gegenwartig 
in guter Qualitat im Handel vorkommende Natriumbichromat ver
wenden. 

Zu Blauholzdampfschwarz leistet Rhodanchromoxyd, das man 
durch doppelte Zersetzung von Chromalaun mit Rhodanbaryum dar
stellen kann, gute Dienste. Es findet sich fertig praparirt im Handel. 

Rhodanchromoxyd. 

Man lOst III 1 1 heissem Wasser 
500 g Chromalaun und fugt him'auf 
500 g Rhodanbaryum hinzu, 

lasst absetzen und bringt die Flussigkeit auf 15° Be. 

Chlorsaures Chromoxyd, 15° Be., 

ist eine nicht haufig angewandte Beize, die jedoch zu gewissen 
Zwecken gute Dienste lei stet. Zu seiner Darstellung lost man in 

1 1 Wasser 
300 g chlorsauren Baryt und fugt dann 
225 g feingepulverten Chromalaun 

hinzu, ruhrt urn) lasst absetzen und filtrirt. 
C h lor s a u I' e Tho n e I' de wi I'd in analoger Weise dargestellt. 

Basisches chlorsaures Chromoxyd. 

Zu vorstehender Praparation fugt man, so lange sie noch heiss 
ist, vor dem Filtriren 75 g gefalltes Chromoxydhydrat, lasst 
12 Stunden stehen, ruhrt von Zeit zu Zeit urn, filtrirt und stellt 
auf 16 oder 18° Be. Eine billigere Darstellung des chlorsauren 
Chromoxydes ist folgende: Man lost 

600 g Chromalaun in 
800 g heissem Wasser 

und £'lllt mit einer Losung von 
200 g calcinirter Soda in 
800 g Wasser. 

Del' Niederschlag wird mit warmem 'Vasser gewaschen, abgepresst 
und in 100 g Schwefelsaure von 66° Be. gelost, wobei man Sorge 
tragt, einen U eberschuss an Chromoxydhydrat ungelost zu lassen, 
urn jede Spur freier Saure zu vermeiden. Hierauf wird filtrirt und 
das Filtrat mit einer Losung von 

220 g chlorsaurem Kali in 
500 g Wasser gemischt. 

Nach einigen Tagen krystallisirt das schwefelsaure Kalium aus, und 
die Losung enthalt hauptsachlich chlorsaures Chromoxyd mit einem 
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gewissen Gehalt an schwefelsaurem Natrium, welcher jedoeh dadurch 
vermieden werden kann, dass man zur Fallung Pottasche statt del' 
Soda verwendet. 

In neuerer Zeit hat noeh eine andere Klasse von Mineralbeizen, 
welche wahrscheinlich in Zukunft noch eine grossere Rolle in del' 
Farberei spielen wird, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich ~'e

zogen; es sind dies die alkalischen Beizen. 
Die alkalische Thonerdebeize odeI' das Natriumaluminat, ob

schon lange gekannt und bei del' Herstellung von Krapprosa bereits 
verwendet, wird doch erst seit kurzer Zeit zur Glattrothfarberei 
benutzt. Die Anwendung del' anderen alkalischen Beizen gehort 
ganz del' jUngsten Zeit an. -- In Folgendem findet man einige, gute 
Dienste leistende Rezepte. 

• Natriumaluminat (Thonf'rdenatron). 

Alaun odeI' schwefelsaure Thonel'de wil'd in heissem Wasser 
gelost, mit Soda das Hydrat gefallt, und del' abgepresste Nieder
schlag him'auf in Natronlauge gelost. 

Thonerdenatron, 20° Be. 
In 1 Liter Natronlauge von 360 Be. lost man so viel abgepresstes 

Thonerdehydrat, als Uberhaupt nul' aufgenommen werden kann: 
gegen 1200 bis 1400 g Thonerde. Alsdann lasst man absetzen und 
stellt die LUSllllg auf 200 B(~. 

Alkalische Chrombeize. 

~ Theile essigsaures Chromoxyd, 100 Be., 
~ Theile Natronlauge, 360 Be, 
1 Theil Wasser 

werden kalt gemischt. Eine starkere Beize wird durch Verwendung 
emes concentrirten Chromacetuts mit weniger Wasser el'halten. 

Alkalischc Eisenbeize. 

2 Theile salpetersaures Eisen, 
2 Theile Natl'onlauge, 36° Be., 
1 Theil Glycerin. 

Diese Beize eignet sieh besonders zu Eisenchamois. - Eine zweite 
Angabe, die sieh als sehr gut erwiesen hat, ist folgende: 

20 Theile salpetersaures Eisen, 300 Be., 
60 Theile Glycerin, 
20 Theile Ammoniak. 

Bevol' man das Ammoniak del' Eisennitl'atlosung hinzufugt, muss 
das Glycerin, um die Fallung zu verhuten, bereits eingetl'agen 

10* 
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worden sein. Die klare Losung del' Beize wi I'd in Flaschen auf
bewahrt. 

Die alkalischen Eisen- und Chrombeizen haben die Eigenschaft, 
die betreffenden Metalloxyde fast ganz an die Faser abzugeben, 
wenn ein Stoff, mit den Beizen getrankt, einige Stunden sich 
selbst Uberlassen und dann gewaschen wird. Mit passenden Ver
dickungsmitteln aufgedruckt, konnen sie zum Fixiren von Chrom 
und Eisen durch Druck benutzt werden. 

Ausser den schon erwahnten, haufig verwendeten Beizen seien 
noch die folgenden hier angefiihrt, deren Anwendung jedoch eine 
beschrankte ist: 

Essigsaurer Kalk, 15° Be. 
100 g gebrannter Kalk werden mit 
251) g VI{ asser geloscht und mit 
400 cern Essigsaure und 
200 cern Wasser 

gemischt. Ausserdem kann noch del' essigsaure Kalk des Handels 
in Wasser gelost und auf einen bestimmten Grad gebracht werden; 
das dadurch erhaltene Produkt ist jedoch weniger rein. 

Salpefersaurer Kalk, 15° Be. 
500 g Kalk werden geloscht in 

2000 g Wasser, und 
1800 g Salpetersaure, 36° Be., nebst 
1500 g Wasser zugefiigt. 

Man ruhrt kalt, filtrirt und stellt auf 15° Be. 

Essigsaures Zinnoxydul, 14° Be. 
Man lost in heissem Wasser 

750 g Zinnsalz und 
1000 g Bleizucker, 

ruhrt kalt, lasst absetzen, filtrirt und bringt die FlUssigkeit auf 140 Be. 

Essigsaures Mangan Nr. 1, 30° Be. 
In 150 g Manganchlol'ur, 36° Be., werden 

100 g Bleizucker 
gelost, worauf man absetzen lasst, filtrirt und die Losung auf 
300 Be. stellt. 

Essigsaures Mangan Nr. 2. 
Man lost in 1 1 heissem Wasser 

500 g Manganchloriir und 
480 g Bleizucker. 
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Das Fixiren der Korper- oder Pigmentt'arben. 
Wie in einem friiheren Kapitel bereits ausfiihrlich berichtet 

wurde, kommen die mineralischen Pigmente theils in Pulver-, theils 
in Pastenform in den Handel. Das erste Erforderniss einer mine
ralischen Farbe ist, dass dieselbe in moglichst fein vertheiltem Zu
stande und frei von Sand oder steinigen Substanzen sei. Hat man 
es mit einer Paste zu thun, so iiberzeugt man sich durch Zerreiben 
zwischen den Fingel'n oder auf einer Glastafel von del' Feinheit 
derselben. Liegt ein Pulver VOl', so wird dasselbe zwischen zwei 
Fingernageln zerrieben odeI' auf einem Blatte Papier ausgebreitet 
und mit einem elastischen Metallspatel dariibergefahren. Den besten 
Anhalt fiir den Vergleich verschiedener Mineralfarben liefert jedoch 
ein Druckversuch. 

In manchen Druckwerken werden die Mineralfarben vor dem 
Gebrauch nochmals in einer Muhle zerrieben i in diesem FaIle ist 
es nothig, auch die zum Probedruck zu verwendenden Pigmente in 
einem kleinen Morsel' zu zerstossen. Die hauptsachlich zur Ver
wendung kommenden Mineralfarben sind: Ultramarin, Chromo range, 
Chrom- und Cadmiumgelb, Guignet- odeI' Chromgrun, Eisenoxyd, 
Ocker, gebrannte Siena und endlich Lampenschwarz odeI' Kienruss. 

Ultramarin kommt in Sorten verschiedenen Preises und verschie
dener Giite im Handel VOl' i manchmal wird es mit Glycerin angerieben 
(im Verhaltniss von 5 kg Ultramarin zu 3 kg Glycerin) und in einer 
Starke von 25-28° Be. verkauft. Wird statt Glycerin Olivenol 
genommen, so erhalt man tiefere Tone. 

Folgende Mengen konnen zu Druckversuchen verwendet werden: 
20 g Ultramarin, 
20 g Albuminverdickung, 
20 g Gummiwasser. 
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Das Mischen der Farben geschieht in Porzellan- oder emaillirten 
eisernen Schalen; entweder wiegt man die verschiedenen Bestand
theile einer Farbe, oder vereinigt diesel ben, falls es Fliissigkeiten 
sind, durch Messen. Die Messgefasse sind aus Glas, Porzellan oder 
Kupfer. Die Glas- und Porzellanmasse haben Kubikcentimeter
Theilung, wahrend die kupfernen Masse Bruchtheile des Liters an
geben; man benutzt Gefasse von 1-1i 256 Liter. Zum Umriihren 
del' Farben eignen sich am besten Holzspatel. 

Sind die Farben Fertig gemischt, so miissen sie VOl' dem Druck 
"passirt" werden. Dies geschieht, indem man sie entweder durch 
Baumwollst.off oder mittels Biirste dUl"ch ein Sieb presst. 

Die Druckversuche konnen nach zwei Richtungen vorgenommen 
werden: man vergleicht den zu untersuchenden Farbstoff auf Farben
reichthum unn Ton mit einer sogen. Type, einer als gut erkannten 
Sorte desselben Korpers, oder vergleicht die Farben nach ihren 
Preisen miteinander. Nehmen wir z. B. an, del' als Type 
dienende Farbstoff koste pro Kilogramm 6 Mark, wah rend uns eine 
andere Sorte desselben Farbstoffes zu 4 Mark angeboten wurde. 
Wollen wir diese beiden Sorten nach ihren Preisen durch einen 
Druckversuch vergleichen, so miissen wir zuerst berechnen, wie viel 
wir von dem zweiten Farbstoff zu nehmen haben. Wollen wir 20 g 
des als Type angesehenen Farbstoffes zur Druckfarbe verwenden, 
so stellen wir folgendes Verhaltniss auf: Das Muster des 4 Mark 
kostenden Farbstoffes verhalt sich zu dem 6 Mark kostenden wie 20 : x 

120 
x=T = 30, 

d. h. wir haben von der zu untersuchenden Farbe 30 gals Ver
gleichsquantum abzuwiegen. Nunmehr stellen wir die Formeln der 
beiden Druckfarben auf: 

20 g der Type, a kg 6 Mark, 30 g des Musters, a kg 4 Mark, 
20 g Albumin, 20 g Albumin, 
20 g Gummiwasser, 20 g Gummiwasser, 
60 g 70g 

Wiirden wir diese beiden Formeln anwenden, so ware der Vergleich 
kein genauer, denn wir haben in dem einen FaIle 30 g Farbstoff 
auf 70 g Druckfarbe, in dem anderen FaIle 20 g Farbstoff in 
60 Druckfarbe. Um daher auch die gleichen Gewichtsmengen der 
beiden Druckfarben miteinander vcrgleichen zu konnen, fiigen wir 
del' erst en noch 10 g Verdickung zu. Es diene als allgemein zu 
beachtende Regel, dass miteinander zu vergleichende Farben stets 
das gleiche Gewicht oder das gleiche V olumen haben miissen. 
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Die fruher erwahnten Mengenverhaltnisse konnen natiirlich 
verandert werden. Hat man es mit einem schwacheren Pigment 
zu thun, so vermehrt man die Farbstoffmenge oder vcrmindert das 
Verdickungsmittel, z. B. 

30 g Pigmentpaste, 
10 g Gummilosung Nr. 2 odeI' Nr. 3, 
20 g Alhumin. 

Es ist rathsam, vor dem Druck einer Farbe sich durch Abtupfen 
mit der Hand auf ein Restchen Stoff von del' Nuance und deren 
Intensitat zu uberzeugen, da man, falls der Ton zu mager ist, Farb
stoff zufiigen, wenn jedoch die Fal'be fliesst, noch Verdickung bei
mischen muss. 

Macht man den Druckversuch unter Anwendung des Models, 
so muss man dal'auf achten,· dass gleichmassig viel Farbe durch 
den Model aufgenommen wird. Beim Arbeiten mit del' Walzen
druckmaschine ist gleichmassig vertheilter Druck die Hauptsache. 
Bei einiger Uebung gelangt man zu guten Druckversuchen, deren 
Einzelheiten leichter ausgefuhrt als beschrieben werden konnen. 

Folgende Rezepte geben Beispiele fur den Druck von Mineral
farben, die in den meisten Fallen nul' mit Albumin verdickt werden: 

Guignetgrun (Chromgrun). 
1000 g Albuminverdickung, 50 Proient, 
600-700 g Pigment. 

Schwarz. 
1000 g Blutalbumin, 
500 g Traganthschleim, 

600-700 g Pigment. 
Mischt man diesem Schwarz mehr Verdickungsmittel bei, so erhalt 
man ein Grau. Durch l\lischen del' grauen Farbe mit Ultramarin 
entstehen schieferfarbige Tone. Ausserdem kann man durch Combi
nation del' verschiedenen Mineralfarben MischWne von Braun bis 
zu Olive erhalten. 

Das Fixiren der Steinkohlentheerfarben. 
Man theilt dieselben in basische und salHe Farbstoft'e. Die ba

sischen Farbstoft'e kommen meist als neutl'ale Salze, d. h. als Ver
bindungen einer Saure mit del' Farbbase, in den Handel; so ist 
z. B. Fuchsin die Verbindung von Salzsaure mit del' Base Ros
anilin. Zu den basischen Farbstoffen gehoren ausserdem noch: 
Methyl- und Malachitgriin, Phenylrosanilinblan, die spritloslichen 
Induline, Auramin, Methylenblau etc. Die sauren Farbstoffe werden 
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durch Sulfonirung der Parbbasen dargestellt und kommen grossten
theils als Ammonium- oder Natriumsalze dieser Sulfosauren auf den 
Markt, z. B. das Alkali- oder Nicholson-Blau, die verschiedenen 
Azofarbstoffe etc. In der Regel erzielt man mit den basischen 
Farbstoffen echtere Tone als mit den sauren, woraus sich auch die 
bedeutend gross ere Anwendung der ersteren erklart. 

Die Art der Fixirung eines Parbstoffes, sei es in der Farberei 
oder im Zeugdruck, wird durch den sauren oder basischen Cha
rakter desselben bestimmt, nur wird die Methode der Fixirung 
im Zeugdruck etwas abgeandert. Wahrend in der Farberei meist 
vor dem Ausfarben in einem basischen Farbstoff eine unlosliche 
Verbindung von Tannin mit einem Metallsalz, z. B. Antimonoxyd, 
erzeugt wird, welche dann durch das Ausfarben in den betreffenden 
Farblack ubergefithrt wird, entsteht beim Zeugdruck nach dem 
Dampfen durch Vereinigung von Tannin und Parbstoff zuerst ein 
zwar nicht sehr bestandiger Lack, welcher durch Hinzutreten eines 
Metallsalzes (Antimon odeI' Zinn) in einen gegen Seifen widerstands
fahigen Lack verwandelt wird. 

Bei Bereitung einer tanninhaltigen Druckfarbe muss daher VOl' 
AHem darauf Acht gegeben werden, dass Tannin und Farbstoff sich 
nicht VOl' dem Druck verbinden ; urn diese Verbindung zu verhindern, 
wird zu del' Druckfarbe eine genugende Menge Essigsaure gegeben, 
die den Parbstoff und das Tannin in Losung halt; erst wenn durch 
das Dampfen die fluchtige Essigsaure ausgetrieben wird, findet die 
Vereinigung zum Farblacke statt. Dieser besitzt jedoch noch keine 
grosse Widerstandsfahigkeit gegen Seife, und es ist daher nothig, 
die Waare durch ein ein Metallsalz enthaltendes Bad zu nehmen, 
wodurch - wie bereits erwahnt - del' auf dem Stoff erzeugte 
Lack ein echter wird. Das betreffende Metallsalz, sei es Antimon
oxyd, vom Brechweinstein herruhrend, oder ein anderes, tritt in den 
durch das Tannin und den Farbstoff gebildeten Lack ein, und es 
entsteht im FaIle del' Anwendung von Brechweinstein eine Verbin
dung von Antimontannat mit dem Farbstoff. 

Die Anilinfarbstoffe werden hauptsachlich in Plliverform auf 
den Markt gebrachti man findet sie abel' auch in Pasten und 
Losungen. Del' pulverformige Farbstoff muss bei Bereitung einer 
Druckfarbe erst vollstandig in Losung gebracht werden. Dies ge
schieht in allen Fallen, in denen es uberhaupt zulassig ist, durch 
Wasser odeI' bei spritloslichen Parbstoffen in Aethyl- odeI' Methyl
alkohol. Ausserdem finden Essigsaure und Glycerin beim Losen 
der Parbstoffe ausgedehnte Anwendung. Die verschiedenen Methyl-
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violett und Methylgriin, Malachit- odeI' BittermandelolgrUn, Methylen
blau etc. sind sehr leicht in heissem Wasser loslich, und nicht zu 
concentrirte Losungen halten sich lang ere Zeit unzersetzt. Von den 
erwahnten Farbstoffen halt sich eine 5prozentige Losung lange Zeit 
ohne ein Ausscheiden des Farbstoffes, wahrend z. B. Fuchsin in 
viel geringerem Verhaltnisse aufgelost werden muss. 

In den meisten Druckereien werden von den hauptsachlich ver
wende ten Farbstoffen Muster aufbewahrt, welche zum Vergleich mit 
neu einzukaufenden Farben dienen. Von diesen Mustern werden, 
stets nach demselben Verfahren, sogen. Stammlosungen bereitet, 
welche dann zu sofortigem Gebrauche bereit sind. FUr Labora
toriumsversuche ist es jedoch rathsam, sich die Losungen stets frisch 
zu bereiten, was ja keine zu grosse Muhe verursacht und ein ge
naueres Vergleichen del' Farbstoffe zulasst, derm gewisse Losungen, 
besonders Farbholzextrakte, verderben bei langerem Stehen. 

Eine andere Methode, Farbstoffe vergleichend zu priifen, ist die 
folgende: 

Die hauptsachlich verwendeten Farbstoffe von anerkannter GUte 
werden in verschiedenen Mengenverhaltnissen gedruckt odeI' ge
farbt, die mit denselben erzielten Muster in ein Buch geklebt, und 
die in jedem FaIle verwendete Farbstoffmenge neben dem Muster 
angegeben. Nehmen wir z. B. an, wir hatten diese Versuche mit 
Fuchsin angesteIlt, beginnend mit einem ganz hellen Ton, etwa 
0,1 Prozent Farbstoff, besassen dann Muster mit 0,2 Prozent und 
so fort bis 1 Prozent. Sollen wir nun eine zweite Sorte mit del' 
als Type angenommenen vergleichen, so farben wir ein Muster mit 
0,5 Prozent und trocknen dasselbe. Finden wir dann, dass die mit 
0,5 Prozent des zu untersuchenden Farbstoffes erzielte NUance, del' 
mit 0,6 Prozent del' Type entspricht, so ist del' untersuchte Farb
stoff im Verhaltniss 6: 5 starker als die Type; stellt man clann noch 
clie auf clen Preis cler beiden Fuchsinsorten berechneten Versuche 
an, so wircl leicht zu erkennen sein, welche von beiden die fUr den 
Gebrauch yortheilhaftere ist. 

Die Druckversuche konnen in gleicher Weise yorgenommen 
werclen. Nehmen wir als Beispiel Ultramarin, so clrucken wir fUnf 
Farben in folgenden Mengenverhaltnissen auf: 

Nr. 1. (Dunkelste NUance.) 
20 g Gummiverdickung, 
25 g Ultramarintype, 
20 g Eialbumin. 
65 g 

25 g 
20 g 
20 g 
65 g 

Nr. 2. 
Gummiverclickung, 
Ul tramari n, 
Eialbumin. 
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Nr.3. 
30 g Gummi, 
15 g Ultramarin, 
20 g Eialburnin. 
65 g 
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Nr.5. 

Nr.4. 
40 g Gummiverdickung, 
10 g Ultramarin, 
15 g Eialbumin. 
65 g 

50 g Gummiverdickung, 
5 g Ultramarin, 

109 Eialbumin. 
65 g 

Die dunklen Farben kann man dnrch Hinzufugen von Verdickungs
mitteln oder Beimischen eines weissen Pigments, am besten schwefel
sauren Baryums, abschwachen. Man erzielt durch dieses Verdunnen 
der Druekfarben dieselben Tone, wie sie durch die bereits erwahnten 
Rezepte erhalten werden konnen. 

Die Prufung der Anilinfarben kann ebenfalls durch einen 
Probedruck mit Albumin ausgefuhrt werden. Man bereitet sich 
z. B. folgende Farbe: 

20 g Gurnmiverdickung, dick, 
20 ccm Methyl violettliisung, 5 Prozent, 
20 g Eialbumin. 

Mit diesel' Farbe lassen sich dann, wie bereits angegeben, noch ver
schiedene andere, im Ton schw~ichere, herstellen. Prufen wir einen 
Anilinfarbstofl' durch Aufdruck rnittels Tannin, so haben wir bei 
der Bereitung der Farbe Folgendes in Betracht zu ziehen: das 
Losen des Farbstofl'es, die Menge des zuzusetzenden Tannins und 
del' Essigsaure und endlich die Concentration des Brechweinstein
bades, durch welches die gedarnpfte Waare nach dem Dampfen zu 
nehmen ist. 

FUr Laboratoriumsversuche ist es praktisch, sich eine Losung 
von Tannin in Gummi zu bereiten, nnd nimrnt man etwa 

100 g Gurnmiverdickung, 
109 Tannin. 

Die Gumrniverdickung wird in einer Schale oder in einem kleinen 
Duplexkessel erhitzt und das Tanniil dann eingetragen. Ausserdem 
kann man sich eine Tanninlosung in Wasser vorrathig halten. Bei 
Prufung nicht ernpfindlicher NUancen kann Sumachextrakt, welcher 
gegenwartig als ziemlich reines Produkt in den Handel kornmt, 
statt des Tannins verwendet werden. Die Vereinigung von Farb
stofl'losung mit der Gumrniverdickung und dem Tannin darf stets 
nur auf kaltem Wege vorgenommen werden, auch muss die Essig-
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saure vor dem Hinzufugen der Farbstofflosung zum Tannin bereits 
beigemischt worden sein. Unterlasst man es, in diesel' Weise vor
zugehen, so tritt die Bildung des Farblackes mit Tannin vor dem 
Dampfen ein, und man erhalt einen farbarmen Ton. 

Hat man es mit in Wasser schwer loslichen Farbstoffen, wie 
Fuchsin oder Safranin, zu thun, so hist man den Farbstoff mit einem 
Zusatz von Alkohol oder kocht ihn mit der Verdickung, bis er 
vollstandig gelost ist, ruhrt kalt und fUgt dann erst Essigsaure und 
die nothige Tanninmenge hinzu. Einige Zeugdrucker ziehen es 
vor, besonders schwer losliche Farbstoffe in Form sehr concentrirter 
Losungen oder Pasten einzukaufen, wodurch die Bereitung der 
Druckfarben bedeutend weniger Schwierigkeiten verursacht. 

Ais Beispiel fUr eine Tanninfarbe moge folgendes Rezept dienen: 

In 100 g heisser Gummiverdickung werden 
10 g Tannin gelost 

und zur kalt geruhrten Losung 
5 g Essigsaure und 

10, 20 oder 30 g kalter Methylviolettlosung 
von 5 odeI' 71/2 Prozent ~lethylvioleit 2B hinzugefUgt. Die 5pro
zentige Losung wird durch Auflosen von 

5 g Methylviolett in 
100 g heissenl Wasser 

dargestellt. Will man sich eine 71/zprozentige Losung herstellen, so 
ist es rathsam, Alkohol und Wasser zu nehmen: 

Auf 71/2 g Methylviolett 
30 Theile Alkohol und 
70 Theile Wasser. 

Del' Farbstoff wird zuerst auf dem Wasserbade mit Alkohol 
behandelt und nach und nach die nothige Wassermenge zugegeben. 
Manchmal wird der Druckfarbe noch vVeinsaure oder Natriumbisulfit 
zugefUgt, welcne ebenfalls den Zweck haben, eine Vereinigung von 
Farbstoff mit Tannin vor clem Druck zu verhUten. 

Urn eine Vorstellung von den Verhaltnissen zu geben, in wel
chen Tannin und Farbstoff gcnommen werden. sollen, wenn man 
gute Tone erhalten will, diene f01gende Vorschrift: 

FUr Fuchsinkrystalle 5 Theile Tannin, 
Methylviolett 5 
MethylgrUn . 10 

Die Losung von Tannin kann mit 100 g Tannin in 100 g 
kochendem Wasser dargestellt werden; fUr he11ere Farben konnen 
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75 g Tannin und 100 g koehendes Wasser genommen werden. -
Die folgenden Rezepte mogen Beispiele fUr Tanninfarben geben: 

Violett. 

15 g Methylviolett werden m 
200 ccm kochendem Wasser gelost und mit 
500 ccm Gummiverdickung (1 Th. Gummi, 1 Th. Wasser) 

gemischt. Nach erfolgtem Abkuhlen fugt man eine Losung von 
140 g Tannin in 
130 g koch end em Wasser und 
30 g Essigsaure hinzu. 

Man druckt, trockllet, dampft und passirt em Brechweinsteinbad, 
das aus 2 g Brechweinstein auf 

100 g Wasser 
zusammengesetzt ist. Die Dauer del' Passage betragt 2-3 Minuten; 
hierauf wird gut gewaschen, wenn nothig geseift, dann getrocknet. 

Die Concentration des Brechweinsteinbades hangt von dem 
aufgedruckten .Muster und dpr Menge des zu fixirenden Farbstoffes 

. ab; fUr helle Farben nimmt man etwa 1/2 Prozent, fUr mittlere 
2 Prozent und flir sehr dunkle 3 Prozent Brechweinstein. Statt 
des letzteren kann man auch das in neuerer Zeit aufgekommene 
oxalsaure Antimonkali verwenden. Zum Seifen nimmt man ge
wohnlich 1-3 Prozent Seife, auf das Gewicht del' Waare be1'echnet, 
und das zehnfache Gewicht del'selben an Wasser. Die Temperatur 
des Seifenbades schwankt zwischen 40 und 500 C., und die Dauer 
des Seifens ist von del' Art des fixirten Farbstoffes abhangig. 

Methylenblau. 

120 g Methylenblau, 
500 g Essigsaure, 71/20 Be., 
300 g WeizenstaI'ke, 

1000 g Wasser 
werden miteinander gekocht und kalt gerUhrt, worauf eine Losung von 

600 g Tannin in 
600 g Wasser 

zugesetzt wird. Die weitere Behandlung del' Druckprobe ist Wle 
die bereits angegebene. FUr he11ere Tone kann die angefUhrte 
Druckfarbe durch Hinzufugen eines Verdickungsmittels, sei es 
Gummi odeI' Starkepaste, abgesehwaeht werden (Coupiren). 

Malachit- odeI' Bittermandelolgrun, Fuchsin, Bismarckbl'aun 
und Safranin konnen a11e auf diese Weise fixirt werden. Manchmal 
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fixirt man Safranin, Fuchsin und die verschiedenen Violette mittels 
des Arsenikverfahrens. Arsenik wird in Glycerin aufgelost und mit 
del' Farbstofflosung vermischt aufgedruckt; ausserdem kann man 
arsenigsaures Natron und essigsaure Thonerde zum Fixiren der 
genannten Farbstoffe benutzen. Beim Druck von lYIethylgrun wird 
ein etwas anderes Verfahren eingeschlagen, indem ausser den ge
nannten Drogen noch Natriumbisulfit von 30° Be. in die Farbe ge
mischt wird, und manchmal findet neben Tannin noch essigsaure 
Thonerde odeI' essigsaures Chrom Verwendung. 

Methylgrun. 
10 g Tannin werden in 

200 cern Essigsaure gelost. 
Bei 4;)0 C. fUgt man 

270 cern Sumachextrakt, 15° Be., hinzu 
und kocht mit 

90 g Starke, die vorher mit 
150 g Wasser 

angeteigt wurden. Hierauf werden 
50 g Weinsaure, 
20 g essigsaures Chrom, 15° Be., 

m die lauwarme Farbe gemischt und nach vollstandigem Erkalten 
30 g Methylgrun in 

110 g Wasser 
zugegeben. Nach dem Druck wird gedampft und bei 65° C. durch 
Brechweinstein genommen. 

Das Fixiren der lYIischfarben geschieht in ganz derselben Weise, 
wie das Fixiren der einfachen Farben. So werden besonders haufig 
zur Erzeugung dunkelblauer Tone Gemische von lYIethylenblau und 
lYIethylviolett oder von Violett und Grlin benutzt, welches letztere 
jedoch keine klaren Tone liefert. Die einzelnen Farbstoffe, welche 
zu einer lYIischfarbe Anwendung finden, werden entweder fur sich 
allein oder in einem gemeinschaftlichen Losungsmittel aufgelost. 
Die Behandlungsweise der aufgedruckten Probe ist dann ganz die
selbe, wie die einer nul' aus einem einzigen Farbstoff bestehenden 
Druckfarbe. 

Die in Pas ten form auf den l\farkt kommenden Farbstoffe 
konnen nach folgendem Rezepte behandelt werden: 

Anilinblau. 
1000 g Aluminiumacetat, 10-15° Be., 

100 g Weizenstarke 
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werden miteinander gekocht, hierauf kaIt geruhrt und 
200 g Arsenikglycerin, 
100-150 g pastenformiges Anilinblan 

zugemischt. Das A I' sen i kg 1 Y c e I' i n wird folgendermassen bereitet: 
500 g weisser Arsenik werden mit 

1000 g Glycerin, 280 Be., 
auf einem Wasserbade odeI' in einem durch Dampf erhitzten Duplex
kessel bis zur vollstandigen Losung erhitzt. Die bedruckte Waare wird 
unter Druck gedampft und hierauf geseift. Das Arsenikglycerin kann 
natlirlich auch schwacher dargestellt werden, doch giebt obige Vor
schrift ein schones, volltOniges Blau, auch ist es rathsamer, eher 
die fertige Farbe mit Verdickung zu coupiren, als ein schwacheres 
Arsenikglycerin anzuwenden. 1m Allgemeinen ist das Verfahren 
mit arseniger Saure im Vergleich zu dem mit Tannin ein seltener 
benutztes, obwohl es viel schon ere Tone liefert. In Deutschland ist 
del' Gebrauch von Arsenik zum Fixiren von Farbstoffen gesetzlich 
verboten; VOl' einigen Jahren wollte man ein gleiches Gesetz auch 
in England einfuhren, doch drang dasselbe nicht durch. 

Die Anwendung von Arsenik in del' eben beschriebenen Weise 
ist nicht so gefahrlich, als es den Anschein hat, besonders wenn die 
Waare nach dem Dampfen gut gewaschen und gescift wird, da das 
etwa im Stoffe zurtickgehaltene Arsen in das unlosliche und daher 
unschadliche Arsenaluminat verwandelt ist. 

Die sauren Anilinfarbstoffe werden weniger haufig als die ba
sischen verwendet ; die loslichen Anilinblau sind wedel' so echt, noch 
so volltOnig wie die in Pasten vorkommenden unloslichen Anilinblau. 
Alkaliblau kann ebenfalls mittels Arsenikglycerin und essigsaurer 
Thonerde fixirt werden, und diene folgendes Rezept als Anleitung 
fiir einen Druckversuch: 

Alkaliblau. 
1000 g Wasser und 

150 g Weizenstarke 
werden miteinander gekocht und dann 

50 g Alkaliblau 
zugefiigt. Man ruhrt kalt und mischt dann noch zur Farbe: 

125 g Natriumbisulfit, 350 Be., 
90 g essigsaures Chrom, 150 Be., 
10 g Olivenol. 

Nach dem Druck wird getrocknet, eine Stunde gedampft und dann 
bei 400 C. geseift. Ausserdem kann das Alkaliblau mit Tannin, 
bei Gegenwart von Natriumbisulfit, fixirt werden. 
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Die gewohnlichen, wasserloslichen Anilinblau, namlich die Bi
und Trisulfosauren del' phenylirten Rosaniline werden nul' bei Al'
tikeln von geringer Echtheit verwendet. Man verdickt die Losung 
derselben mit Starkepapp und fixirt mit essigsaurer Thonel'de. 

Wasser7(j.~l£ches Anilinblatt. 

1000 g Wasser, 
100 g Starke 

werden gekocht und 
50 g Anilinblau 

in heissem Starkepapp aufgelost. Hierauf wird kalt geriihl't und 
200 g Natriumbisulfit, 35° Be., 
150 g essigsaure Thonerde, 15° Be., 

zugefligt. Nach dem Druck dampft und wascht man. Druckt man 
obige Farbe auf geolte Waare (5 g TUrkischrothol auf 100 g Wasser), 
so erhalt man bessere Resultate. 

Zu den sauren Farbstoffen gehoren ferner die Eosine und die 
Azofarben, unter denen die verschiedenen Azoscharlache die wich
tigsten sind. Dieselben sind ihres Farbenreichthums wegen haufig 
gebraucht, besitzen abel' leider wenig Seifen- und gar keine Licht
echtheit. Nach vielen Versuchen ist es in neuerer Zeit gelungen, 
die Azofarben vollstandig auf Baumwolle zu fixiren, indem man 
eine Modifikation del' H 0 11 ida y'schen Fixirungsmethode del' Azo
farben angewandt hat. Gute Resultate werden damit in del' Kattun
druckerei Koechlin Baumgartner in Lorrach erzielt. Die Eosine 
werden wegen ihrer Unechtheit dem Lichte gegeniiber nul' sehr wenig 
bei del' Bereitung von Druckfarben verwendet. Zur Fixirung del' 
Eosine mittels Druck dienen verschiedene V crfahren, z. B. die Fixirung 
mit Thonerdebeize, mit arsensaurer Thonerde odeI' mittels Tannin. 
Bei ersterem wird das Gewebe zunachst mit Praparirsalz, bei letzterem 
mit Leim oder Gelatine behandelt. Nach welcher Methode die 
Eosine auch immer fixirt wurden, keine derselben vermindert die 
Unechtheit diesel' leicht empfindlichen Farbstoffe. 

Als Rezept flir eine Azodruckfarbe geben wir folgende V orschrift : 

Azoscharlach. 

100 g Azoscharlach, 
120 g Starke, 

1000 g Wasser, 
150 g Thonerdenatron, 15° Be., 
20 g Olivenol 
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werden miteinandel' gekocht, worauf die Farbe auf geoltes odeI' 
mit Natriumstannat praparirtes Gewebe aufgedruckt und letzteres 
wie gewohnlich gedampft wird. An Stelle des Thonerdenatron lasst 
sich auch essigsaure Thonerde odeI' essigsaures Chrom verwenden, 
doch ist in letzterem FaIle das Roth nicht sehr feurig. 

Azoscharlach kann auch nach einem ahnlichen Verfahren wie 
das wasserlosliche Anilinblau gedruckt werden: 

1000 g Wasser, 
125 g Starke 

werden gekocht, und zur heissen Starkelosung 
100 g Azoscharlach 

zugefiigt. Nach erfolgtem Kaltriihren setzt man 
300 g essigsaure Thonerde, 200 Be., 

zu. Del' Druck erfolgt auf geolte Waare. GraessleI' empfahl 
folgende Zusammenstellung zur Fixirung eines echten Azoroth und 
zwar des basischen Farbstoft'es: 

1000 g Wasser, 
90 g Starke, 

Naphtolroth. 

50 g Betanaphtol, 
48 g Xylidin, 
28 g Natriumnitrit, 
40 g Salmiak. 

Zur Entwickelung des Roth wi I'd gedampft, doch kann del' 
erhaltene Ton wedel' auf Schonheit, noch grosse Echtheit Anspruch 
machen. 

Von den iibrigen Azofarbstoft'en finden die Azoorange hier und 
da Anwendung, doch werden sie nul' mechanisch, mittels Starke
papp, auf del' Faser fixirt. Zum Schlusse mage noch das Corallin) 
welches eine del' ersten Steinkohlentheerfarben des Handels war, 
erwahnt werden; seine Anwendung ist gegenwartig im Zeugdruck 
eine sehr beschrankte. 

100 g Wasser, 
15 g Starke 

Corallinroth. 

werden miteinander gekocht und 
12 g Corallinroth, in 
40 g Wasser und 
10 g Glycerin 

gelast, zugefiigt. Nach dem Erkalten mischt man 
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20 g Magnesia, mit 
40 g Wasser angertihrt, 

in die Farbe, worauf zum Drucken, Dampfen und Waschen ge
schritten wird. Ein zweites Rezept zur Erzeugung eines gelbstichigen 
Roth ist folgendes: Man bildet zuerst einen Lack, indem man 
Corallin in Natronlauge lost und mittels Zinnsalzlosung ausfallt. 

12 g Corallin werden in 
40 g Natronlauge, 300 Be., und 
60 g Wasser 

gelOst, und das Ganze auf 1 Liter gebracht. Hierauf wird so lange 
ZinnsalzlOsung zugefUgt, als noch ein Niederschlag entsteht; diesel' 
wird abfiltrirt, gewaschen und zu einer dicken Paste abgepresst. 
Diese Corallin paste wird alsdann mit 

80 g 10prozentigem Starkekleister, 
1 g Magnesia, 

21/2 g Oxalsaure 
gemischt. Corallin giebt auf mit Thonerde gebeiztem Stoffe etwas 
bess ere Resultate. 

Bei del' Bereitung von Druckfarben, welche mittels Aluminium
acetat fixirt werden, kann man entweder die Beize zur ver
dickten Farbe thun oder eine schwache Beize verwenden und 
mit diesel' dann, ohne Wasserzusatz, die Starke kochell. Eine 
etwa 70 Be. starke essigsaure Thonerde wird im Allgemeinen zur 
Erzeugung guter Tone gentigen. Das geeignetste Verdickungsmittel 
ist Weizenstarke; werden die Druckversuche mit dem Model aus
geftihrt, so muss GummilOsung statt der Starke verwendet werden. 

Alizarin. 
Das Alizarin ist neben Indigo wohl del' wichtigste unter allen 

gegenwartig verwendeten Farbstoffen und wird entweder durch 
Farben oder mittels direkten Aufdruckes auf del' Faser befestigt. 
Wir wollen uns zunachst mit dem durch Druck fixirten Alizarin 
beschaftigen und in einem spateren Abschnitt das Alizarinfarben 
behandeln. 

Beim Aufdruck des Alizarins ist zur Entwickelung des Tones 
ein Dampfen unbedingt nothwendig. Die Art des Tones hangt von 
del' beigemischten Beize ab; so erzeugt Thonerde rothe und Rosa
tone; durch Eisen werden violette bis schwarze Tone erzielt; Thonerde 
und Eisen gemischt geben die verschiedenen Grenat, Bordeaux und 
Puce; Chrom endlich liefert ein chocoladefarbiges Braun. AIle diese 
Tone besitzen den Vorzug grosster Echtheit. In der Mehrzahl der 

Sansone. 11 
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FaIle druckt man die Alizarindampffarben auf mit Oel praparirte Waare, 
da hierdurch die Tone viel feuriger werden. Alizarin kommt meist 
als 20prozentige Paste in den Handel, und beziehen sich die folgen
den Rezepte stets auf eine solche. In Alizarinfarbereien und in 
Druckereien wird Alizarin auf seine Farbekraft nach den folgen
den zwei Methoden gepruft: 

1) man beizt das Gewebe mit Thonerdebeize oder Thonerde 
und Oel, farbt in Alizarin aus, dampft und seift das erhaltene 
Glattroth in der gewohnlichen Weise; 

2) kann man die mit Starke verdickte Thonerdebeize in 
Streifen aufdrucken, worauf man die Thonerde mit Kuhkoth und 
arsensaurem Natron fixirt und dann in Alizarin ausfarbt. 

Beim Aufdruck von Alizarindampfroth oder- Rosa machte sich an
fangs die zerstorende Wirkung der Essigsaure enthaltenden Farbe auf 
die stahlerne Rakel in sehr unliebsamer Weise geltend, indem durch 
das sich bildende essigsaure Eisen das Roth empfindlich litt. Ein Zu
satz von Rhodanammonium oder -Kalium beugte jedoch der schad
lichen Wirkung des in die Farbe gerathenen Eisens vor. 

Alizarindampffarben. 
Roth mit essigsaurer Thonerde. Nr. 1. 

1000 ccm Wasser, 
500 ccm Essigsaure, 6° Be., 
350-400 g Alizarin, 20 Prozent, 
100 g Olivenol, 
100 g essigsaurer Kalk, 10° Be., 
150 g Starke 

werden miteinander gekocht, und nach dem Erkalten 100 g essig
saure Thonerde, 13° Be., beigemischt. Nach dem Druck wird ge
trocknet, gedampft, gewaschen und geseift. 

Roth. Nr. 2. 

1000 g Starkepaste, 
350 g Alizarin, 20 Prozent, 

60 g salpetersaure Thonerde, 13° Be., 
75 g essigsaure Thonerde, 13° Be., 
50 g essigsaurer Kalk; 13° Be. 

werden miteinander gemischt. Dieses Rezept liefert ein dunkleres Roth 
als obiges j fur heIlere Tone vermehrt man einfach die Starkepaste. 
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Roth. Nr.3. 
1700 g Wasser, 
400 g Starke, 
400 g Traganthschleim 

werden miteinander gekocht, 
350 g Olivenol, gut gemischt mit 
150 g Chlorcalciumlosung, 8° Be., 

zugefugt; ebenso 
750 g Alizarin, 20 Prozent, 

1000 g Rhodanaluminium, 7° Be., 
100 g Zinnlosung, 

50 g essigsaurer Kalk, 13° Be. 

Zinnlosung fur Roth. Nr.3. 
Essigsaures Zinnoxydul, 13° Be. 

In 1000 g Wasser lost man 
750 g Zinnsalz und 

1000 g essigsaures Blei, 
lasst absetzen, filtrirt und stellt auf 13° Be. 
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Das mit Rhodanaluminium erhaltene Roth ist klarer als das mit 
salpeter- oder essigsaurer Thonerde erzeugte; dies ruhrt davon her, 
dass die mit Rhodanaluminium dargestellte Farbe die stahlerne 
Rakel nicht angreift und dass die Druckfarbe sich erst im Dampf 
zersetzt; auf diese Weise bildet sich vorher kein Lack, welcher beim 
Dampfen dann nicht fixirt werden wtirde. 

Wie bereits erwahnt, giebt die mit essigsaurer Thonerde ver
dickte Starke besonders zum Prtifen von Alizarin gute Resultate. 

100 ccm essigsaure Thonerde werden mit 
10 g Starke verdickt; 

100 g dieser Starkepaste werden mit 
15-20 g Alizarin, 20 Prozent, 
109 Essigsaure, 6° Be., 
1 g Rhodanaluminium, 
5 g Olivenol 

gemischt. Man druckt auf mit 5-10 Prozent praparirte Waare. 
Nach dem Druck werden die Alizarinrothfarben 1 oder 1112 Stunden 
gedampft. Steht ein Dampfkasten zur Verfugung, so kann mit oder 
ohne Druck gedampft werden; besitzt man einen solchen nicht, so 
hilft man sich in folgender, primitiveI' Weise: Man erhitzt einen 
bis zur Ralfte mit Wasser geflillten Rundkolben zum Kochen; in 
den Rals desselben steckt man die in Flanell gehttllten Druckproben, 

11* 
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wobei man Sorge tragt, dass dieselben nicht ins Wasser fallen. Auf 
del' Mundung des RaIses werden 1 odeI' 2 Flanelllagen befestigt, 
welche, mittels eines kleinen Gewichtes beschwert, ein Dampfen 
unter gering em Druck ermoglichen. Die essigsaure Thonerde ent
haltenden Dampfroth liefern, auf diese Weise gedampft, ganz gute 
Resultate; nicht so die mit Rhodanaluminium erzeugten, welche 
einen sehr heissen Dampf zur Zersetzung benothigen. 

Nach dem Dampfen lasst man die Druckproben ein aus 
1 1 Wasser, 

30 g Kalk, 
1/2 g Zinnsalz 

zusammengesetztes Bad passiren. Man bleibt 4-5 Minuten bei 
einer Temperatur von 45-600 C. in diesem Bade, wascht hierauf 
und seift. Gewohnlich wird bei den Laboratoriumsversuchen kochend 
geseift, mit Anwendung von 5 g Seife auf 100 g Stoff. Diese Art 
des Seifens wirkt j edoch auf das Roth schadlich eini es ist daher 
rathsamer, mehrere Seifoperationen bei s t e i g end e I' Temperatur 
vorzunehmen. 

1. Seifenbad (fUr 1000 g Baumwolle): 

20 g Seife werden vorher in kochendem Wasser gelOsti bei 500 C. 
wird etwa 10 Minuten gekocht und dann gewaschen; hierauf folgt ein 

2. Seifenbad 
mit 30 g Seife und 21/2 g Zinnsalzi es wird bei 600 C. 20 Minuten 
geseift, gewaschen und endlich ein drittes Seifen vorgenommen. 

3. Seifenbad. 
40 g Seife, 5 g Zinnsalz. Dauer des Seifens 20 Minuten odeI' 

1/2 Stunde bei 70-750 C. ; nachher wird gewaschen und getrocknet. 
Del' Zusatz von Zinnsalz zum Seifenbade wirkt ausserst be

lebend auf das Roth ein und verleiht ihm einen gelblichen Stich. 
Auf geolter Waare erzeugte Dampfroth sind stets schoneI' und klarer 
als solche, die auf nicht geolter Waare TIxirt werden. Zum Seifen 
darf keine zu alkalische Seife genommen werden, da sonst die 
NUance betrachtlich leidet. Durch Zusatz eines Verdickungsmittels 
zur rothen Farbe erhalt man rosarothe Tone. Das Dampfen des 
Alizarindampfroth wird gewohnlich unter Drllck vorgenommen, da 
die Praxis bewiesen hat, dass je hoher del' beim Dampfen ange
wandte Druck ist, ein urn so schoneres Roth erzielt wird. FUr 
Dampfroth wird gewohnlich ein Alizarin mit Gelbstich genommen, 
wahrend fUr Violett, meist auch fiir Rosa, ein blaustichiges Alizarin 
verwendet wird. 
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Alizarinviolett. 

1000 g Starkeverdickung~ 
200 g Alizarin, 20 Prozent, 
150 g Essigsaure, 
100 g essigsaurer Kalk, 13° Be., 
200 g essigsaures Eisen, 13° Be. 
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Dieses Rezept liefert ein ziemlich dunkles Violett, welches durch 
Verdickung coupirt werden kann. Gedruckt wird auf geolte 
Waare; man dampft 1 Stunde unter Druck, passirt hierauf ein 
Kalkbad von gleicher Zusammensetzung, wie es beim Dampfroth 
bereits angegeben wurde, und seift sodann ein- bis zweimal mit 
2-5 Prozent Seife. Fugt man del' Farbe 10 g Methylviolett in 
200 g ,Vasser gelost und 50 g Arsenikglycerin zu, so erhalt man 
einen klareren Ton. 

Alizarinchocolade. 

Durch Mischung yon Thonerde- und Eisenbeizen erhalt man 
mit Alizarin verschiedene braune Tone. 1m Grossen benutzt man 
zur Erzeugung derselben die alten Reste del' Alizarinrothfarben, 
welche, mit del' nothigen Menge yon Eisen- odeI' Chrombeize 
gemischt, die gewunschte NUance liefern. FUr Laboratoriumsver
suche moge folgende V orschrift als Beispiel dienen, in del' naturlich 
die Menge del' Beize beliebig abgeandert werden kann: 

1000 g Starkeverdickung, 
200 g Alizarin, 20 Prozent, 
150 g Essigsaure, 
100 g essigsaurer Kalk, 13° Be., 
100 g essigsaure Thonerde, 13° Be., 
100 g essigsaures Eisen, 13° Be. 

Alizarinbraun. Nr. 1. 

1000 g Starkepapp, 12 Prozent, 
250 g Alizarin, 20 Prozent, 
250 g essigsaures Chrom, 16° Be. 

Alizarinbraun. Nr. 2. 

1000 g Starkepapp, 12 Prozent, 
300 g Alizarin, 20 Prozent, blaustichig, 
300 g salpeteressigsaures Chrom, 26° Be., 

30 g essigsaurer Kalk, 13° Be. 
Zur Klasse des Alizarins gehoren ferner Alizarinorange und 

Alizarin blau. 



166 XI. Die Dampffarben. 

Alizarinorange. 
1000 g Starkepapp, 
300 g Alizarinorange, 
150 g Aluminiumnitrat, 13° Be. 

Alizarinblau. Nr. 1. 
In 1000 g heissem 12prozent. Starkepapp lOst man 

50 g Alizarinblau S und fugt nach dem Erkalten 
300 g essigsaures Chrom, 10° Be., zu. 

Alizarinblau. Nr. 2. 
1000 g Starkeverdickung, 14 Prozent, 
500 g Alizarin blaupaste, 10 Prozent, 
200 g Chromacetat, 13° Be., 
300 g salpetersaure Magnesia, 13° Be. 

Obwohl chemisch nicht zu den Alizarinfarbstoffen gehorend, 
erwahnen wir hier die auf gleiche Weise wie Alizarin fixirten Farb
stoffe Coerule'in und Galle'in. Dieselben besitzen grosse Echt
heit, und erfreute sich besonders Coerule'in in den letzten Jahren 
einer starken Anwendung, sowohl fur sich allein, als im Gebrauch 
mit verwandten Farbstoffen. Coerulc'in kommt entweder in Teig
form oder als Bisulfitverbindung unter der Marke Coerule'in S in 
den Handel. 

Co eruleino live. 
1000 g Starkeverdickung, 
350 g CoeruleInpaste, 10 Prozent, 
100 g Natriumbisulfit, 30° Be., 
100 g Chromacetat, 25° Be. 

Die Coerule'inpaste wird einige Stunden vor dem Druck mit 
Natriumbisulfit angeteigt und erst hierauf mit der Starke und dem 
essigsauren Chrom gemischt. Die bedruckten Muster dampft man 
PJ 2-2 Stunden unter Druck, passirt durch Kreide (etwa 10 g 
Kreide auf 100 g Wasser), wascht und seift. 

Galletnviolett. 
1000 g Verdickungsmittel, 

100 g essigsaures Chrom, 25° Be., 
150 g Galle'inpaste, 10 Prozent. 

Die Farbe muss, da sie sich nicht halt, bald nach ihrer Darstel1ung 
auf geolte Waare gedruckt werden. 

Die Verhaltnisse, welche wir in den vorstehenden Rezepten 
angegeben haben, konnen naturlich je nach Bedarf geandert werden. 
In welcher Weise dies geschehen kann, zeigt folgendes Beispiel: 
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Coeruleinolive. 
60 g CoeruIe'inpaste, 
30 g Natriumbisuifit, 30° Be., 
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werden miteinander gemischt, 3 Stun den stehen gelassen und hierauf 
zugefiigt: 300 g Verdickung, 

12 g essigsaures Chrom, 10° Be. 

V er dick ung fiir Co erul e'in 0 Ii v e. 

8 g Starke, 
8 g Dextrin, 

40 g Traganthschieim, 
80 g Wasser, 
20 g Olivenol. 

Zum Schiusse erwahnen wir noch Ant h rag all 0 1 oder Alizarin
braun und Gallo c y ani n. Das erstere wird nach dem gleichen 
Verfahren wie Alizarin fixirt und giebt mit essigsaurem Chrom 
braune Nuancen (s. S. 185); Gallocyanin liefert mit essigsaurem Chrom 
blauviolette Tone, welche durch Kreuzbeerextrakt zu Nuancen ver
andert werden, welche dem Indigoblau sehr ahnlich sind. Folgende 
Vorschrift liefert gute Resultate: 

Gallocyaninviolett. 
100 g Gallocyaninpaste, 

75 g Traganthschieim, 
25 g Essigsaure, 6° Be., 
25 g Turkischrothol, 
15 g Starke 

werden miteinander gekocht, kalt geruhrt und 
121/2 g essigsaures Chrom, 25° Be., 

6 g gelbes Blutlaugensalz 

zugefugt. 
Ein in letzter Zeit in den Handel gekommenes Produkt ist das 

A z a r inS, welches sehr schone rothe und rosarothe Tone liefert, 
die jedoch nicht so echt sind wie Alizarin. 

Azarinroih. 
100 g Starkepapp, 15 Prozent, 

5 g Essigsaure, 6° Be., 
12-15 g Azarinpaste S, 20 Prozent, 
10 g essigsaure Thonerde, 13° Be. 

Nach dem Druck wird gedampft. 
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Mit Farbholzextrakten erzeugte Druckfarben. 
Blauholzfarben. 

Farbholzextrakte, gegenwartig vielfach zu Dampffarben benutzt, 
wurden fruher in den Druckereien selbst erzeugt; da man abel' 
jetzt billige und gute Extl'akte auf dem Mal'kt findet, zieht man 
es vor, dieselben Fertig zu kaufen. 

Der Blauholzextrakt ist der am haufigsten gebrauchte Farbstoff
extraktj es werden mit demselben hauptsachlich schwarze Dampf
farben erzeugt. Trotz der vielfachen Anwendung des Anilinschwarz 
behauptet sich das Blauholz noch immer und wird zu den
jenigen Artikeln verwendet, zu welchen sich das Anilinschwarz 
nicht eignet. Chrombeizen, speziell essigsaure und salpeteressig
saure Salze und in der letzten Zeit auch das Rhodanchrom, liefern 
die besten Blauholzdampffarben j gewohnlich fugt man der Druck
farbe noch einen Zusatz von chlorsaurem Natron oder Kali zu, 
welches durch oxydirenden Einfluss fordernd auf die Fixirung des 
Schwarz wirkt. Die folgenden Rezepte sind aus zahlreichen Vor
schriften ausgewahlt und geben gute Resultate. 

Blauholzdampfschwarz. Nr. 1. 
1000 g Wasser, 
1000 g Essigsaure, 6° Be., 
1000 g Blauholzextrakt, 19° Be., 

200 g Quercitronextrakt, 19° Be., 
500 g Starke, 
250 g Dextrin, 

50 g Olivenol, 
70 g chlorsaures Natron odeI' Kali 

werden miteinander gekochtj nach dem Erkalten mischt man 1000 g 
essigsaures Chrom, lRo Be., zu. Manchmal wird der Farbe Glycerin 
oder Terpentinol zugesetzt. Del' Zusatz von Quercitron, mitunter 
auch Kreuzbeerextrakt, hat den Zweck, dem Schwarz einen gelben 
Stich zu verleihen. Durch Coupiren der schwarzen Druckfarbe mit 
Verdickung erhalt man tief indigoblaue bis graue Tone. Nimmt 
man statt des Natrium- oder Kaliumchlorats die gleiche Menge 
chlorsaurer Thonerde, so bekommt man ein sehr schones Schwarz. 

Blauholzdampfschwarz. Nr. 2. 

1500 g Wasser, 
1000 g Essigsaure, 6° Be., 
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1250 g Blauholzextrakt, 19° Be., 
500 g Starke, 
250 g Dextrin, 
50 g Olivenol, 
80 g' chlorsaures Kali oder Natron 

kochen, kalt rUhren und dann zuftigen: 
300 g salpeteressigsaures Chrom, 20° Be.~ 
50 g fein gepulvertes, gelbes Blutlaugensa:lz. 
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1m Handel finden sich verschiedene Blauholzpraparate, welche 
direkt, mit Verdickungsmittel und Beize vermischt, gute Dampf
schwarz liefern. Nachstehendes Rezept gilt fUr ein mittelgutes 
Handelsprodukt: 

Blauholzdampfschwarz. Nr. 3. 

400-500 g Dampfschwarz (Teig des Handels), 
1000 g Starkepaste, 15 Prozent, 

200 g Essigsaure, 6° Be., 
50 g essigsaures Chrom, 20° Be. 

Diese Blauholzpraparate sind sehr verschieden im Gehalt, und 
es muss durch jedesmaligen Versuch erst die zur Erzeugung eines 
guten Schwarz nothige Menge des Handelsproduktes ermittelt werden. 

Das mit Eisen fixirte Blauholzdampfschwarz wird jetzt nur 
selten verwendet; folgendes Rezept moge als Beispiel dienen: 

Blauholzdampfschwarz. Nr. 4. 
600 g Starke, 
600 g MehI, 

2500 g Essigsaure, 6° Be., 
3500 g Blauholzextrakt, 13° Be., 
3500 g essigsaures Eisen, 10° Be., 

150 g Olivenol 
werden miteinander gekocht, gedruckt und gedampft. 

Dieses mit Eisen fixirte Dampfschwarz kann durch HinzufUgen 
von anderen Beizen, etwa Thonerde- oder Kupfersalzen und durch 
Gebrauch von Sumach und Gallapfelextrakt verandert werden. 

Blauholz giebt, wie bereits in einem vorhergehenden Ab
schnitt erwahnt wurde, mit den verschiedenen Beizen verschiedene 
Farbungen, z. B. mit Thonerde Violett bis Blau, doch wird es, 
mit Ausnahme von Schwarz und Dunkelblau, selten fUr sich allein 
verwendet. Zur Erzeugung von Mischfarben wird Blauholz jedoch 
haufig benutzt. 
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Violett mit Blauholz. 

100 g Blauholzextrakt, 10° Be., 
100 g essigsaure Thonerde, 13° Be., 
21/2 g Krystallsoda, 

5 g rothes Blutlaugensalz, 
5 g Oxalsaure, 

20 g Starke 
werden miteinander gekocht, kalt geruhrt und aufgedruckt. Nach
her dam pft man in gewohnIicher Weise. 

Rothholzfarben. 
Der am haufigsten gebrauchte Extrakt des Rothholzes ist der 

Sapanextrakt, welcher mit Thonerdebeizen rothe Tone liefert; durch 
Zusatz von Quercitronextrakt werden dieselben gelbstichiger. 

100 g Sapanholzextrakt, 7° Be., 
25 g Quercitronextrakt, 7° Be., 
15 g Starke 

werden gekocht und 1 g Natriumchlorat zugefugt; nach erfolgter 
Abkuhlung mischt man 30 g essigsaure Thonerde, 13° Be., in die 
Druckfarbe. Rosafarbige Tone erhalt man entweder mit Rothholz
extrakt ane durch Zusatz in odervon Cochenille, z. B.: 

Rosa mit Sapanholz. 

100 g Sapanholzabkochung, 3° Be., 
4 g Salmiak, 

10 g PinksaIz, 
1/2 g Oxalsaure, 
1/2 g Kupfersulfat 

werden gut miteinander gemischt und 100 g Gummiwasser oder 
15prozent. Starkepapp zugefugt. 

Obwohl nicht zu den Farbholzern gehorend, mag doch Coche
nille an diesem Platze erwahnt sein. 

Cochenilleroth. 

100 g Cochenilleabkochung, 8° Be., 
5 g Quercitronextrakt, 18° Be., 

10 g Starke, 
21/2 g Natriumbioxalat 

werden miteinander gekocht, hierauf kalt geruhrt und 5 g Zinn
losung zugefugt. Nach dem Drucken wird ohne Druck gedampft 
und gewaschen. 
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Zinnlosung fur Cochenilleroth. 
50 g Zinnsalz und 
50 g krystallisirtes Chlorzinn lOst man III 

75 g heissem Wasser. 
Dieser Losung wird eine zweite von 

15 g Bleiacetat in 
30 g heissem Wasser 
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hinzugefugtj man lasst nach gutem Umruhren absetzen und ver
wendet die klare Flussigkeit. 

Cochenillerosa. 
100 g Cochenilleabkochung, 30 Be., 

5 g Weinstein, 
5 g Alaun, 
1 g Oxalslture, 

100 g Gummiverdickung. 

Verwendet man essigsaure Thonerde statt des Alauns, so erhalt 
man ebenfalls ein gutes Rosa nach folgender Zusammensetzung: 
100 g concentrirte Cochenilleabkochung, die von 15 g Co chenille 
erhalten wird, mischt man mit 25 g Aluminiumacetat, 100 Be., und 
21/2 g Oxalsaure. Man verdickt mit dem gleichen Gewichte Gummi 
oder Starkepaste. 

Gelbholzfarben. 
Von gelben Farbholzextrakten werden hauptsachlich Quer

citron- und Kreuzbeerenextrakt verwendet. 

Quercitrongelb. 
1000 g Quercitronextrakt, 100 Be., 

500 g salpetersaure Thonerde, 
250 g Starke, 
500 g Wasser 

werden gekocht, kalt geruhrt, gedruckt und gedampft. An Stelle 
des Aluminiumnitrats kann auch die mit essigsaurer Thonerde be
reitete Starkeverdickung benutzt werden, welche dann einfach mit 
Quercitronextrakt gemischt wird. 

Zur Erzeugung von Olivetonen, mit Hulfe von Quercitron- und 
Blauholzextrakt, verwendet man statt der Thonerdebeize essig
saures Chromo 

Flavin, welches ein sehr reines Praparat aus Quercitron ist, kann 
nach folgendem Rezepte aufgedruckt werden: 
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Flavingelb. 
1000 g Wasser, 

125 g Starke, 
100 g Essigsaure, 

50 g Flavin 
miteinander kochen, kalt riihren und dann zufiigen: 

75 g Zinnsalz, in 
150 g Wasser gelost, und 
150 g essigsaurer Kalk, 13° Be. 

Die mit Kreuzbeerextrakt erzeugten gelben Farben werden 
haufiger als die mit Quercitron oder Gelbholz dargestellten im Zeug
druck verwendet. 

Kreuzbeergelb. Nr. 1. 

1000 g Kreuzbeerextrakt, 10° Be., 
500 g essigsaure Thonerde, 13° Be., 
200 g Starke, 
100 g Traganthschleim, 

50 g Bleiacetat, 
500 g Wasser 

werden miteinander gekocht, kalt gerlihrt und dann zugefligt: 
50 g Zinnsalz und 
50 g essigsaurer Kalk, 13° Be. 

Kreuzbeergelb. Nr. 2. 

1000 g Kreuzbeerextrakt, 7° Be., 
120 g Starke 

werden miteinander gekocht, him'auf zugefligt: 
100 g citronensaures Zinn, 
100 g Essigsaure, 7° Be., 
100 g essigsaurer Kalk, 15° Be., 
20 g Natriumacetat. 

Manchmal wird auch essigsaures Chrom neben dem citron en
sauren Zinn verwendet, aber in der Regel wird das Chromacetat 
nur bei Mischfarben von Krellzbeeren und Blauholz benutzt. 

Das citronensaure Zinn und citronensaure Natron werden 
folgendermassen dargestellt: 

Cit ron ens a u res Z inn. 

500 g citronensaures Natron, 19° Be., 
200 g Zinnsalz, 
200 g Wasser 

werden miteinander gut gemischt. 
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Cit I' 0 n ens a u I' 0 s Nat I' 0 n, 19° Be. 

200 g krystallisirte Citronensaure werden m 
250 g heissem Wasser gelost und mit 
500 g Natronlauge, 26° Be., 

neutralisirt, woranf man die Losnng auf 19° Be. steUt. 

Catechu. 
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Derselbe findet im Zeugdruck znr Hervorrufung eohter brauner 
Farben ausgedehnte Verwendung. Man untersoheidet Catechudruok
farben, die einer Passage durch Kaliumbichromat zur Hervorrufung 
des Brauns benothigen, und solche, welche direkt durch Dampf ent
wickelt werden, wobei also das nachherige Chromiren entfaUt. Mit 
ersteren konnen zu gleicher Zeit nur diejenigen Farben aufgedruckt 
werden, welche eine gleiche Behandlung erfordel'll, wah rend mit den 
Dampfcatechufarbenjede beliebigeDampffarbe gedruckt werden kann. 

Dampfcatechubraun. Nr. 1. 

In 1000 g Catechulosung Nr. 1, 13° Be., lost man 
100 g schwefelsaure Thonerde, 

20 g Natrium- odeI' Kaliumchlorat, 
20 g Salmiak, und mischt dann mit 

500 g Gummiwasser, 1: 1. 

Catechulosung Nr. 1, 13° Be. 
600 g zerkleinerter Catechu werden mit 1 Liter heissem Wasser 

gekocht; die klare Flussigkeit wird auf 13° Be. gestellt. Die un
gelosten RUekstitnde werden nochmals mit heissem ~W asser aus
gelaugt, und die dadurch erhaltene Losung wird zur Bereitung einer 
neuen Partie verwendet. Fligt man zur Farbe Gelbholz- odeI' Roth
holzextrakt, so kann man die NUance nach Belieben andel'll. 

Dampfcatechubraun. Nr. 2. 

1000 g Catechulosung Nr. 2, 13° Be., 
1000 g Wasser, 
100 g Dextrin, 
250 g Starke 

werden gekocht, kalt geruhrt uncl 
100 g chlorsanres Chromoxycl, 13° Be., zugefligt. 

Catechulosnng Nr. 2, 13° Be. 

In 1 Liter heissem Wasser lost man 500 g Wlirfelcatechu, fligt 
200 g Essigsaure, 7° Be., hinzu und filtrirt. Bei Mustern, welche 
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vie1 von diesem Braun enthalten, ist es rathsam, die Waare VOl' dem 
Dampfen durch den Anilinschwarz-Fixationsapparat zu nehmen, wobei 
das Ch10rat zersetzt und die frei werdende Salzsaure, welche sonst 
schadlich auf das Gewebe wirken konnte, entfernt wird. Wir 
werden bei del' Besprechung des Anilinschwarz diese Art del' Fixi
rung ausfiihrlich behandeln. 

Keine del' erwahnten Catechufarben erfordert zur Entwickelung 
des Brauns ein Hindurchnehmen durch chromsaures Kali, da die 
Oxydation schon durch die beigemischten Chlorate bewirkt wird. 
Die alteste Methode del' Oxydation mittels Kupfersalzen wird auch 
gegenwartig noch benutzt. Ausserdem lasst sich Dampfcatechu mit 
essigsaurem Chrom und einem Chlorat erzeugen, welche Methode 
noch den Vortheil hat, dass man verschiedene Farbholzextrakte, wie 
Blauho1z, Rothho1z und Quercitronextrakt, zur Druckfarbe mischen 
kann. Statt des Rothholzextraktes verwendet man auch Fuchsin 
odeI' Fuchsinriickstande. 

Darnpfcatechubraun. Nr. 3. 

1000 g Catechulosung, 13° Be., 
2000 g Sapanho1zextrakt, 19° Be., 
500 g FuchsinIosung, 3 Prozent, 
250 g Blauholzextrakt, 19° Be., 
100 g Essigsaure, 7° Be., 
500 g Starke 

werden miteinander gekocht und 
40 g Natrium- odeI' Kaliumchlorat 

zugefiigt, hierauf kalt geriihrt und noch zugesetzt: 
400 g essigsaures Chrom, 20° Be., 
400 g basisch-chlorsaures Chrom, 12° Be., 
240 g Aluminiumnitrat, 13° Be. 

B as is c h -ch 10rsa u re sChrom oxyd. 

In 1500 ccm kochendem Wasser lost man 
500 g chlorsauren Baryt, fiigt hinzu: 
350 g Chromalaun, 

riihrt bis zum Auflosen und setzt Ferner zu: 
200 g gefalltes Chromoxydhydrat. 

Man mischt, lasst 12 Stunden absetzen und filtrirt hierauf. 

Die fo1genden Farben erfordern eine Chrompassage und werden 
mit anderen Farben, wie Anilinschwarz, Berliner-Blau, Chromgelb, 
welche gleiche Behandlung erfahren, aufgedruckt. 
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Dampfrafecltubraun. Nr. 4. 

1000 g Catechulosung, 13° Be., 
100 g essigsaures Natron, 

3000 g Gummiwasser, 
300 g Kreuzbeerextrakt, 10° Be., 
350 g Essigsaure, 
200 g essigsaures Mangan, 18° Be., 
200 g essigsaure Thonerde, 13° Be. 
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Die Farbe wird nach dem Dampfen durch ein 3prozentiges Chrom
kalibad bei 75° C. wahrend 3-5 Minuten genommen. Man kann 
auch zwei Bader folgender Zusammensetzung passiren: 

Erstes Bad: 

1 1 kochendes Wasser, 
30 g Kaliumbichromat, 
25 g Kochsalz. 

Zweites Bad: 

1 1 Wasser, 65-70° C., 
30 g Kaliumbichromat, 
25 g Kochsalz, 
5 g Alaun. 

Das Gewebe bleibt in jedem del' Bader 1 Minute und wird 
dann gut gewaschen. Manchmal kann man auch eine kalte Chromat
losung verwenden, doch muss sie dann starker im Gehalte sein. 

Dampfcatechubraun. Nr. 5. 

1000 g Catechulosung, 13° Be., 
2000 g Gummiwasser, 
200 g essigsaure Thonerde, 13° Be., 

20-50 g sal peter- odeI' essigsaures Kupfer. 
Nach dem Dampfen nimmt man die Waare durch Kaliumbichromat. 

Bei der Bereitung von Catechulosungen kann mitunter auch 
Natronlauge benutzt werden, z. B.: 

100 g Natronlauge, 10° Be., 
100 g Wasser, 
80-100 g Catechu. 

Die klare Lasung wird, mit Gummi verdickt, aufgedruckt; das 
Gewebe wi I'd dann gedampft und chromirt. 

Eine andere Methode del' Catechufixirung besteht in einem ein
fachen Oxydiren im Anilinschwarz - Fixationsapparat und einem 
hierauf folgenden Durchnehmen durch Kalkwasser, wobei das Chro-
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miren dann 
dargestellt: 
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wegfallt. Eine derartige Farbe wird folgendermassen 
100 g Catechulosung, 13° Be., 
100-200 g Gummiwasser, 
10 g Salmiak, 

1 g essigsaures Kupfer (Grtinspan), 
20 g essigsaurer Kalk. 

Mischfarben. 
Durch Combination del' verschiedenen Farbholzextrakte mit 

Htilfe einer odeI' mehrerer Beizen lassen sich, wie bereits erwahnt, 
die verschiedensten Mischfarben erzeugen, von denen Braun, Choco
lade und Olive die am haufigsten verwendeten sind. Kennen wir 
die Tone, welche die Farbholzextrakte mit den verschiedenen Beizen 
liefern, so lasst sich eine Unzahl von Mischt5nen herstellen, die sich 
dann noch durch das Hinzutreten del' Steinkohlentheerfarben mannig
faltig modifiziren lassen. Die zur Hervorrufung von Mischfarben 
am meisten verwendeten Beizen sind Thonerde-, Eisen- und Chrom
acetate, gemischt mit den Extrakten des Blau-, Roth- und Gelb
holzes. Von Steinkohlentheerfarben werden am meisten Alizarin, 
Gallocyanin, Coerule'in in Verbindung mit den Farbholzextrakten 
aufgedruckt. 

Olive. 
Eine haufig gedruckte Mischfarbe ist das Olivegrtin, welches 

mittels Blauholz und Quercitron odeI' Kreuzbeerextrakt und essig
saurem Chrom dargestellt wird. Die Farbe enthalt in Anbetracht 
del' Extraktmengen auch ziemlich viel Verdickungsmittel. Die 
fertigen Blauholzpraparate, welche man im Handel findet, eignen 
sich sehr gut zur Hervorrufung von Olivet5nen, auch lasst sich 
durch Mischen von Kreuzbeerextrakt mit Thonerde- und Eisenbeizen 
direkt ein Olive erzeugen. Folgendes Rezept diene als Beispiel ftir 
die Bereitung eines 

Dampfolive. 
1000 cern Wasser, 

300 g Kreuzbeerextrakt, 27° Be., 
100 g Blauholzextrakt, 27° Be., 
20 g Olivenol, 

100 g Starke 
werden gekocht, und nach dem Erkalten 

200 g essigsaures Chrom, 16° Be. 
beigemischt. Diese V orschrift lasst sich durch Vermehrung odeI' 
Verminderung del' Extrakte in ein gelberes odeI' grtineres Olive 
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verwandeln. Ausserdem kann man den Ton durch Methylenblau 
odeI' -Grun andern. 

Braun und Chocolade. 
Sapanbraun. 

1000 g Gelbholzextrakt, 7° Be., 
500 g Sapanextrakt, 7° Be., 
100 g Blauholzextrakt, 7° Be., 
500 g Dextrin, 

5 g Natrium- oder Kaliumchlorat, 
75 g Alaun 

miteinander kochen und dann zufligen: 
20 g rothes Blutlaugensalz, 
10 g Oxalsaure. 

Chocolade. 

1000 g Sapanextrakt, 7° Be., 
500 g Blauholzextrakt, 7° Be., 
200 g Gelbholzextrakt, 7° Be., 
500 g Alurniniumacetat, 10° Be., 
200 g Starke 

werden gekocht und VOl' dem volligen Erkalten zugefugt: 
20 g chlorsaures Natron, 
10 g rothes Blutlaugensalz, 
20 g gelbes Blutlaugensalz. 

Seit das Alizarin im Preise billiger geworden ist, wird dieses 
statt des Rothholzextraktes verwendet. Haufig benutzt man zur 
Erzeugung brauner Tone alte Dampfalizarinrothfarben, zu welchen 
man nach Bedarf Farbholzextrakte mischt. Die Farbholzextrakte 
dienen auch haufig zur Rereitung sehr heller Phantasie- odeI' Mode
tone, die theils foulardirt, theils mit einer Klotzwalze erzeugt werden. 

Dnrch Dampf fixirte Mineralfarben. 
Obwohl es deren nur wenige giebt, so haben dieselben in letzter 

Zeit betrachtliche Aufmerksamkeit erregt. Bis VOl' einigen Jahren 
gab es ausser Berliner-Blau nul' noeh eine odeI' zwei Mineraldampf
farben, zu denen inzwisehen noeh einige hinzugetreten sind. 

Gelbe Mineral-Dampffarben. 
Darnpfchrorngelb. Nr. 1. 

In 500 g Traganthsehleim, 20prozent., lOst man 
40 g salpetersaures Blei, 

Sansone. 12 
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ktihlt und ftigt dann zu 
1000 g chromsauren Baryt, 50prozent. Paste, 

druckt und dampft wie gewohnlich; die Farbe halt kochendes Seifen 
gut aus. Das Baryumchromat wird durch Zusatz yon Kalium- odeI' 
Natriumbichromat zu einer Chlorbaryumlosung erhalten. Man presst 
den Niederschlag ab und erhalt eine etwa 50prozentige Paste. Diese 
Methode wurde von Hen r i S c h mid in den Zeugdruck eingeftihrt. 

Dampfchromorange. 
500 g Verdickung, 
500 g salpetersaures Blei, 
750 g essigsaures Blei, 

1500 g chromsaurer Baryt, 50prozent. Paste. 
Eine andere Methode del' Erzeugung von Dampfchromgelb be

steht in del' Benutzung von chlorsaurem Chromoxyd; dieses Ver
fahren wird jedoch weniger haufig angewendet, da das Gewebe 
wahrend des Dampfens etwas leidet. 

Dampfchromgelb. Nr. 2. 
1000 g chlorsaures Chromoxyd, 13° Be., 
200 g Bleiacetat, 
10 g Ly-chO *) 

werden kalt miteinander gemischt. Man erhalt mit diesel' Farbe 
ein grtinliches Gelb, welches jedoch die Faser weniger angreift als 
folgendes 

Dampfchromgelb. Nr. 3. 
1250 g chlorsaures Chromoxyd, 13° Be., 

200 g Bleiacetat, 
100 g Ly-chO. 

Die Methode mit chlorsaurem Chromoxyd stammt von De pie I' I' e 
und Tat a r i n 0 ff; sie eignet sich auch zum Gelbatzen auf indigo
blauem Grunde. 

Das unter Nr. 2 angegebene Dampfchromgelb kann durch eine 
nach dem Dampfen vorgenommene Kalkpassage in ein Orange 
verwandelt werden; das Chromgelb Nr. 3 liefert jedoch kein Orange. 

Dampfcadmiumgelb. Nr. 1. 
Zu 1000 g Verdickung (am besten 20prozent. Traganthwasser) 

ftigt man 300 g Cadmiumnitrat, welche vorher mit 
300 g Natriumhyposulfit 

*) Ly-cho ist ein grauweisses Pulver, welches wie eine sehr leicht gebrannte 
Starke erscheint. Obwohl ziemlich theuer, wird es zu manchen ganz speziellen 
Zwecken verwendet. Ly-chO wird hauptsachlich in Frankreich erzeugt. 
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gemischt wurden. 
und dampft dann. 

Man lasst di.e Farbe einige Tage stehen, druckt 

Cadmiumnitrat 

wird durch Auflosen des kauflichen Cadmiummetalls in gewohn
licher Salpetersaure dargestellt; man lasst dann das salpetersaure 
Cadmi.um aus der Losung auskrystallisiren. Trotz des hohen Preises 
von Cadmium wi I'd dasselbe doch dem billigeren BIei mehrfach vor
gezogen, da es VOl' diesem den Vorzug hat, durch Schwefelwasser
stoff nicht geschwarzt zu werden. Manchmal wi I'd , urn diese 
schwarzende Wirkung des beim Dampfen von Albuminfarben frei
werdenden Schwefelwasserstoffs zu verdecken, ein Cadmiumsalz 
neben dem Chromgelb aufgedruckt. 

Darnpfcadmiumgelb. Nr. 2. 
(1st eine Modifikation von Nr. 1.) 

1000 ccm Wasser, 
200 g Starke, 
200 g Traganthwasser, 20prozent., 

werden miteinander gekocht, und vor dem Erkalten 
450 g Natriumhyposulfit 

zugesetzt; nach volliger Losung desselben werden noch 
450 g Cadmiumnitrat, gelOst in 
200 g Wasser, 

beigemischt. Nach dem Druck wi I'd I-P/2 Stunden gedampft. Da 
die Farbe wahrend des Druckes sich nicht scharf ersichtlich macht, 
so wird sie mit einer Azofarbe geblendet. 

Dampfcadmiumgelb. Nr. 3. 

1000 g Verdickung (am besten Traganth), 
200 g gefallter Schwefel, 
150 g arsenige Saure, 
300 g Cadmiumnitrat, 
430 g essigsaures Natrium. 

Diese Druckfarbe wird mehrmals durch ein feines Sieb ge
nommen, gedruckt und 1 Stunde gedampft. Die Farbe halt sich 
lange uIJ,zersetzt, vorausgesetzt, dass kein U eberschuss von essig
saurem Natron vorhanden ist. Die arsenige Saure wi I'd durch nach
heriges Waschen und Seifen entfernt. Cadmiumgelb kann zugleich 
mit Alizarin, A1izarinorange, Methylenb1au etc. aufgedruckt werden. 

Zinkchromat, in Ammoniak ge1ost, mit einem passenden Ver
dickungsmittel aufgedruckt, 1iefert nach B a l' res will ein ziemlich 
echtes Ge1b. Nach dem Druck werden die Stucke verhangt, wobei 

12'" 
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sich Ammoniak verfltichtigt und das gelbe Zinkchromat auf del' 
Faser fixirt. 

Eisenchamois 
ist keine eigentliche Dampffarbe, obwohl es haufig mit anderen 
Dampffarben aufgedruckt wird. Es ist einfaches, essigsaures Eisen, 
welches nach dem Aufdruck verhangt odeI' durch den Anilinschwarz
Fixationsapparat genom men wird. Hierbei entweicht Essigsaure, und 
das Eisenoxyd fixirt sich auf del' BaumwoUe. Man kann Eisen
chamois eher zur Klasse del' Beizen odeI' Oxydationsfarben, als zu 
den Dampffarben zahlen. 

Ais Beispiel diene folgende Farbenlosung: 
In 1 I kochendem Wasser lost man 

550 g Eisenvitriol, 
440 g Bleiacetat, 

lasst absetzen, steUt auf 30° Be. und hebt die klare Fltissigkeit in 
verschlossenen Flaschen auf. 

Dunkles Eisenchamois. 

100 g vorstehender Losung, 19° Be., 
100 g Dextrin- odeI' Starkeverdickung. 

Helle Eisenchamois dienen haufig zum Grundiren schon be
druckter Waaren; man pflatscht dieselben entweder auf dem Fou
lard odermittels einer Klotzwalze. Nach dem Oxydiren passirt man 
bei 75° C. ein Bad, das 10 g Kreide auf 1 Liter Wasser enthalt. 

Die basische Eisenbeize, durch Ammoniak dargestellt, kann 
ebenfalls zur Erzeugung von Eisenchamois ftir Druckzwecke be
nutzt werden. 

Dampf-Berliner-Blau. 
Diese ehemals so haufig verwendete Farbe hat seit Einftihrung del' 

Steinkohlentheerfarben sehr an Wichtigkeit verloren und wird gegen
wartig nul' selten und bei besonderen Artikeln benutzt. 

Dampf-Berliner-Blau. 

1000 ccm Wasser, 
100 g Starke 

werden verkocht, 
20 g Salmiak zugeftigt, 

kalt gertihrt und wei tel' zugesetzt: 
1200 g blausaure Zinnpaste, 

600 g gelbes Blutlaugensalz, 
200 g rothes Blutlaugensalz, 



XI. Die Dampffarben, 181 

beide fein gepulvert; man rlihrt sehr gut um und Jasst liber Nacht 
stehen. Am nachsten Morgen werden dann beigemischt: 

80 g pulverisirte Weinsaure, 
eine Lasung von 

50 g Oxalsaure in 
100 ccm Wasser. 

Fer roc y a n z inn 0 d e r b 1 a usa u r e Z inn pas t e. 
Nr. 1. 

Man lost 100 g gelbes Blutlaugensalz 111 

1000 g kochendem Wasser, 
filtrirt und klihlt. 

Nr.2, 
lO() g Zinnsalz werden 111 

1000 g heissem Wasser 
gelost, eben falls filtrirt und gekiihlt. Man mischt dann beide 
Losungen, riihrt gut urn und presst den Niederschlag derart ab, 
dass man etwa 1000 g Paste erhalt, 

Die Bereitung der Druckfarbe von Berliner-Blau lasst sich da
durch etwas beschleunigen, dass man zuerst alle die angefuhrten 
StofI'e miteinander mischt und nach volligem Erkalten zuletzt die 
Zinnpaste hinzufUgt. Gedruckt wird auf gealte oder mit Zinnsaure 
priiparirte Waare. Das Prapariren mit Natriumstannat war beson
ders in den letzten J ahren stark in Gebrauch, doch zieht man 
gegenwartig die Oelpraparation in den meisten Fallen vor. 

, Urn ein Gewebe mit Praparirsalz zu beizen, verfahrt man 
folgendermassen: Die Stucke werden mit 7-80 Be. starker Na
triumstannatlosung gepflatscht, 1 Stunde liegen gelassen und ein 
zweites Mal durchgenommen. Hierauf passirt man ein 1-30 Be. 
starkes Schwefelsaurebad, wascht und trocknet, FUr dunkle NUancen 
nimmt man 13-150 Be. starke Praparirsalzlosungen und 50 Be. 
starke Schwefelsaure. Nach dem Drucken des Berline,r - Blan wird 
dasselbe 3/4 Stunden ohne Druck gedampft und hierauf chromirt; 
man nimmt etwa 5 g Kaliumbichromat auf 1 Liter Wasser und bleibt 
5 Minuten bei einer Temperatur von 700 C. im Chrombade. 

In Verbindung mit Kreuzbeer- oder Quercitrongelb lassen sich 
mittels Berliner-Blau griine Dampffarben erzeugen. 

Grune Mineral-Dampffarben. 
Dunkles Dampfgrun. 

1000 cern Kreuzbeerextrakt, 7° Be" 
50 cern Blauholzextrakt, 7° Be" 
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150 g Starke, 
100 g gepulverter Alaun 

werden miteinander gekocht, auf 500 C. gekiihlt und eine Mischung von 
1000 g concentrirter Schwefelsaure in 

50 g Wasser 
zugesetzt. Hierauf wird gut umgeriihrt, und nach volliger Ab
klihlung werden 150 g Ferrocyanzinnpaste beigemischt. Nach dem 
Druck wird gedampft und chromirt. Ein anderes Dunkelgriin ist 
das nach Havraneck benannte 

Dampf-Havraneck-Grun. 

In 100 g heisser Starkeverdickung werden ge15st: 
5 g rothes Blutlaugensalz, 

15 g gelbes Blutlaugensalz, 
71/2 g Chromalaun, 

5 g Weinsaure. 

Dampfmanganbraun. 
Diese von B a 1 a n c h e empfohlene Farbe eignet sich zur Er

zeugung brauner und bronzefarbener Tone, welche zugleich mit an
deren Dampffarben gedruckt werden konnen. Die erhaltenen Niiancen 
sind absolut seifen- und lichtecht. 

Damp fmanganbraun. 
100 g Wasser, 

20 g Starke, 
20 g Kaliumbichromat 

werden miteinander gekocht, kalt geriihrt und hierauf zugefiigt: 
25 g Manganchloriir und 
25 g essigsaures Natrium, 160 Be. 

Statt des Kaliumbichromates ist das Natriumsalz vortheilhafter 
anzuwenden, da dasselbe nicht so leicht aus der Farbe auskrystalli
sirt. Man druckt, dampft und seift kochend. Will man hellere 
Tone, so verwendet man mehr Verdickungsmittel; man lost zu 
diesem Zwecke Natriumbichromat in heissem Wasser und bereitet 
mit Dextrin eine zum Druck sich gut eignende Farbe, welcher nach 
dem Erkalten Natriumacetat und Manganchloriir hinzugefiigt werden. 

Wismuth und Antimon sind auch zur Erzeugung von Dampf
farben empfohlen worden, doch fanden sie wenig Anklang. Beide 
wurden in Form von Sulfiden aufgedruckt, und lieferte Wismuth 
einen braunen, Antimon einen orangefarbenen Ton. Die mit Kupfer
salzen dargestellten Dampffarben haben sich bis jetzt ebenfalls noch 
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nicht eingebUrgert, obwohl das von Camille Kochlin empfohlene 
Kupferphosphat ein fUr manche Zwecke s('hr brauchbares GrUn liefert. 

Neuere Dampffarben und Druckprozesse. 
Cassella's Neublau fur Druck R. u. B. 

50 g heisser Verdickung fUr N eublau, 
2 g Neublau, 

10 g Essigsaure 
werden bei einer Temperatur von 75-80° C. bis zur Losung des 
Farbstofl'es miteinander gemischt, dann kalt gerUhrt und zugefugt: 

5 g Tannin, 
15 g Essigsaure, 

2 g Weinsaure, 
20 g Wasser. 

Man erganzt mit Essigsaure, urn im Ganzen 100 g Farbe zu haben. 
FUr dunkleres Blau nimmt man 

5 g Neublau und 
71/2 g Tannin. 

Nach dem Druck wird bei massiger Hitze getrocknet, 1 Stunde 
gedampft und hierauf bei 75° C. ein Brechweinsteinbad von der 
Zusammensetzung: 5 g Brechweinstein auf 1 Liter Wasser passirt, 
gewaschen und wie gewohnlich geseift. 

Verdickung fUr Neublau. 

20 g Traganth, gelost in 
200 g Wasser; 
200 g Weizenstarke, angerii.hrt mit 
300 g Wasser; 
100 g Essigsaure, verdUnnt mit 
300 g Wasser 

werden 11/2 Stunden miteinander gekocht und dann kalt gerubrt. 

Indigenblau 
von den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 

100 g Starkepapp, 12-15prozent., 
5 g Citronensaure, 

71/2 g Alkohol, 
71/2 g Oellosung (1 Theil Oel, 10 Theile Wasser), 
10-15 g Indigenpaste, 
711z g Tanninlosung, 60prozent. 

Drucken, dampfen, durch Brechweinstein nehmen, waschen und seifen. 
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Indulirlpaste der Farbwerke in Hochst. 

Dieses Blau kommt in drei Marken, R, B und BB in den Handel. 

1. Traganthverdickung. 
100 g Traganth, 

1000 g Wasser. 

2. Star keverd i ck ung. 

20 g Starke, 
100 g Wasser 

werden gut miteinander gekocht und 20 g obiger Traganthverdickung 
zugegeben, hierauf kalt geriihrt. 

3. Essigsaure Starkeverdickung. 

Mit 100 g Starkeverdickung Nr. 2 werden vermischt 
40 g Essigsaure, 50prozent. 

4. Tanninlosung. 

100 g Tannin werden in 
100 g heisser Traganthverdickung 

gelost und kalt geriihrt. 

5. 0 e 1 emu 1 s ion. 
25 g Seifenwurzel werden gekocht in 

100 cern Wasser. 
Zu 100 cern dieser Abkochung fiigt man 600 g Olivenol und riihrt 
so lange urn, bis eine gute Emulsion entstanden ist. 

6. P rap a rat ion des Far b s to ff e s. 

100 g der 25prozent. Paste werden mit 
75 g Traganthverdickung 

innig gemischt. 

7. A e thy 1 w ei n s a u r e. 
Gleiche Theile pulverisirter, scharf getrockneter Weinsaure und 

absoluten Alkohols werden in einem mit Riickflusskiihler versehenen 
Kolben bei 700 C. erhitzt, bis vollige Losung eingetreten ist. Aethyl
weinsaure ist gegenwartig im Handel zu haben. 

8. B ere i tun g d e r Dr u c k far b e. 
63 g essigsaure Starkeverdickung, 

61/2 g Aethylweinsaure, 
71 /2 g Oelemulsion, 

111/9 g Farbstoffpraparation, 
10 g Tannin in Traganthlosung. 
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Es wird auf geolte Waare gedruckt, 11/2 Stunden in massig 
feuchtern Dampf gedampft, da trockener Dampf die Farbe schwarzt 
und zu feuchter dieselbe nicht genligend zur Entwickelung bringt. 
Nach dem Dampfen wird die Waare unter Vermeidung jeder Falte 
breit durch ein Kreide-, Kuhkoth-, Malz- odeI' Seifenbad genommen. 

Roth und blau bedruckte Gewebe werden meist durch Aufdruck 
von natlirlichem Indigo auf tlirkischroth gefarbtes Gewebe mittels 
des Glycoseprozesses erzeugt. Urn diesen in letzter Zeit haufig ge
tragenen Modeartikel auf billigere Weise nachzuahmen, wurden ver
schiedene Methoden empfohlen, die jedoch nicht so gute Resultl!te 
wie del' Glycoseprozess liefern. Die beste von diesen, welche sehr 
schone indigoblaue Tone auf rothem Grunde giebt, besteht in del' 
Bereitung eines Dampfblau, welches den Farbstoff in Pastenform 
neben dem Fixirungsmittel, ebenfalls in Pastenform, enthalt. Zum 
Aufdruck auf tlirkischrothem Grunde diene folgendes 

Dunkelblau. 
25 g Blaupaste, 

100 g Beizpraparation, 
50 g Starkepapp, 
4 g essigsaures Natron 

werden bis zur vollstandigen Losung gemischt. 

Mittelblau. 
25 g Blaupaste, 
75 g Beizpraparation, 
75 g Starkepapp, 
4 g essigsaures Natron. 

Lichtblau. 
20 g Blaupaste, 
75 g Beizpraparation, 

100 g Starkepapp. 

Es wird auf tlirkischroth gefarbtes Gewebe gedruckt, 8/4 odeI' 
1 Stunde gedampft und dann wahrend 3 odeI' 4 Minuten bei 500 C. 
durch ein aus 15 g Tannin auf 1 Liter Wasser bestehendes Bad 
genommen; hierauf wird gewaschen und getrocknet. 

DieBadischeAnilin- und Sodafabrik brachte zwei neue 
Farbstoffe in den Handel, die in gleicher Weise wie Alizarin ge
druckt odeI' gefarbt werden. Es sind dies das Galloflavingelb und 
das Anthracenbraun (Anthragallol). Von letzterem war schon auf 
Seite 167 die Rede. 
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Galloflavingelb. 

Vel' die k u n g. 
100 g Wasser, 
15 g Starke, 
30 g Traganthschleim (60 g Traganth auf 1 1 Wasser), 

5 g Olivenol. 

D ruckfar be. 
12-14 g Galloflavin, 20prozent. Paste, 
2 g essigsaures Chrom, 19° Be., 
6 g Essigsaure, 7° Be., 

100 g Verdickung. 
Del' Druck geschieht auf geolte Waare; dampfen, waschen und 

seifen wie bei den mit Alizarin bedruckten Geweben. Statt del' 
Chrombeizen kann auch Thonerdeacetat verwelldet werden, wo
durch eine klarere Niiance erzielt wird. Ein schoneres Gelb erhalt 
man, wenn man nach dem Dampfen die Waare durch ein Zinnsalz
bad nimmt, wodurch die Echtheit del' Farbe allerdings etwas leidet. 
Die mit Galloflavin erzeugten Tone sind zwar nicht so schon wie 
die mit Chromgelb erzielten, sie empfehlen sich abel' durch die 
Fahigkeit, sich mit anderen Dampffarben - neben Alizarin - kombi
niren zu lassen. Mit Eisenbeize liefert Galloflavin hubsche Olive. 

Anthracenbraun, eben falls in 20prozent. Paste im Handel ein
gefuhrt, lasst sich wie Galloflavin mit Thonerde und Chrombeizen 
fixiren; mit Thonerde erhalt man ein rothliches, durch Chrom
beizen ein Tabak-Braun. 

Anthracenbraun. 

Das Gewebe wird VOl' dem Druck durch folgendes Bad genommen : 
100 g Wasser, 
P/2 g Krystallsoda, 

5 g Alizarinol. 

100 g Wasser, 
15 g Starke, 

V erdick ung. 

30 g Traganthschleim, 
5 g Olivenol. 

D ru ckfar ben. 
Nr. 1, mit Chrombeize. 

20 g Anthracenbraun, 
12 g essigsaures Chrom, 19° Be., 
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6 g Essigsaure, 
100 g Verdickung. 

Nr. 2, mit Thonerdebeize. 
20 g Anthracenbraun, 
20 g essigsaure Thonerde, 10° Be., 

6 g Essigsaure, 
100 g Verdickung. 

Der bedruckte Stoff wird wie bei Galloflavin behandelt. 
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lch verdanke diese V orschriften den Vertretern del' genannten 
Fabriken in Manchester. 

Dampfgrun mit Diniirosoresorcin. 
200 g Dinitrosoresorcin in Pastenform, 

1/2 1 Essigsaure, 7° Be., 
3/4 I Traganthschleim, 
15 g salpetersaures Eisen, 38° Re., 
30 g essigsaure Magnesia, 24° Be., 
60 g essigsaures Chrom, 19° Be. 

Drucken auf geolte Waare, damp fen, waschen, seifen und trocknen. 
Die erhaltene Farbe widersteht kochender Seife. Dinitrosoresorcin 
eignet sich auch zum Farben auf Eisenbeize und kann mittels Zinn
salz oder Citronensaure geatzt werden. In Verbindung mit Quer
citron oder Sumach liefert Dinitrosoresorcin sehr echte und schone 
Schwarztone. - Fur vorstehendes Rezept bin ich Herrn Horace 
Kochlin zu Dank verpflichtet. 

Neue Losungsmittel fUr Anilinfarbstoffe. 
Acetin. 

Die Badische Anilin- und Sodafabrik hat in neuerer Zeit em 
Patent auf die Bereitung von Losungen basischer Anilinfarbstoffe 
fur Druckzwecke mittels Acetin, Acetochlorhydrin und Glycerin
chlorhydrin genommen. Das un tel' dem Namen Acetin beschriebene 
Produkt ist ein Gemisch von Mono- und Diacetin, welches durch 
48stundiges Kochen von Glycerin mit dem doppelten Gewichte an 
Eisessig in einem mit Ruckflusskuhler versehenen Apparate erhalten 
wird. Die nicht in Reaktion getretcne Essigsaure wird dann ab
destillirt und del' el'haltene Glycerinather in del' Weise vel'wendet, 
dass man sich vor del' Zusammensetzung der Druckfarbe eine Losung 
des Farbstoffes in Acetin bereitet oder das Acetin einfach del' Druck
farbe hinzufugt. Folgende Rezepte dienen zur Erlautel'ung des eben 
Gesagten: 
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50 g Indulin, 
200 g Acetin 

Nr.1. 

werden 4 Stunden bei 80-90° C. miteinander erhitzt, bis die Losung 
eine vollstandige ist. 

15 g diesel' Indulinlosung, 
100 g Starkepaste, 

4-5 g Tannin. 
Nr.2. 

10 g Indulinpaste, 20prozent., 
77 g Verdickung, 
3 g Tannin, 

10 g Acetin. 
Falls die in Wasser lOslichen Aether des Glycerins verwendet 
werden, ist ein Zusatz von Essigsaure unnothigi im FaIle der Ver
wendung von 'l'riacetin, Dichlorhydrin und Acetochlorhydrin, welehe 
schwer loslich sind, muss dagegen del' Druckfarbe Essigsaure zuge
fiigt werden. Am besten ist es, die Losung des Farbstofl'es in 
Acetin vorher zu bereiten und diese dann mit dem nothigen Ver
dickungsmittel zu mischen *). 

Laevulinsaure 
ist ein zur Lasung von Indulinen patentirtes Produkt del' Farb
werke in Hochst, welche ein dem Acetinblau del' Badischen Anilin
und Sodafabrik analoges Laevulinblau in den Handel einfiihrten. 
Bei Anwendung von Laevulinsaure erhalt man bess ere Resultate als 
durch die nach den ubrigen Methoden dargestellten Farben. Lae
yulinsaure ersetzt mit Vortheil die theuren organischen Sauren, wie 
Wein- und Citronensaure und kann auch bei Alizarin- und anderen 
Dampffarben statt Essigsaure benutzt werden. 

Zum Schlusse erwahnen wir noch die Verwendung von Congo
roth, Benzopurpurin und Chrysamin, die, in Soda odeI' Pottasche 
gelost und mit einem geeigneten Verdickungsmittel aufgedruckt, 
durch Dampf auf del' Faser fixirt werden konnen. 

*) VOl' einigen Jahren erhielt ich, mit Indulinen arbeitend, durch Erhitzen 
von Indulin, Glycerin und Eisessig eine Losung, die jedoch, da die angewandte 
Temperatur nicht hoch genug war, nUl' eine schwach blaue Fiirbung besass. 
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Diese bilden eine sehr interessante Klasse von Farbstoffenr 

welche sich von den eben behanclelten claclurch unterscheiden, class 
sie sich erst clurch Oxyclation auf cler Faser bilclen und nicht als 
fertig gebilclete Produkte im Hanclel zu haben sind. 

Ani lin s c h war z ist cler wichtigste Vertreter clieser Reihe. 
AIle in der Praxis gehandhabten Methoden beruhen auf der Oxy
dation eines Anilinsalzes, am haufigsten cles Chlorhydrates, mittels 
eines Chlorates und einer metallischen Verbindung, welche clie Rolle 
cles Sauerstofftragers spielt. Ausser clem Verdickungsmittel, welches 
in clen meisten Fallen Starke mit oder ohne Dextrin ist, enthalt 
daher eine Anilinschwarzdruckfarbe folgende Bestandtheile: 

ein Anilinsalz, 
Kalium oder Natriumchlorat 

und die erwahnte Metallverbindung; diese kann bestehen aus: 
Schwefelkupfer, 
Rhodankupfer, 
Ammoniumbivanadat, 
unloslichen Chromaten wie Bleigelb etc., 
gelbem oder rothem Blutlaugensalz. 

Die beiden letztgenannten Produkte werden zur Bereitung des sogen. 
Dampfanilinschwarz verwendet, welches ein langeres Dampfen der be
druckten Waaren gestattet, wahrend die anderen Metallverbinclungen 
eine langsame Oxydation zur Entwickelung des Schwarz erforclern. 
Das System clieser Oxyclation ist in clen verschieclenen Fabriken 
ein verschiedenes. In manchen Druckwerken sincl Oxyclationsstuben 
oder Hangen in Gebrauch, clie durch Dampf erwarmt werden und 
deren Atmosphare einen bestimmten Feuchtigkeitsgrad aufweist. 
Zum Messen cler in der Oxyclationsstube herrschenclen Temperatur 
client ein gewohnliches Thermometer, das etwa ::100 C. aufweisen 
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solI; neben diesem ist ein Hygrometer odeI' Feuchtigkeitsmesser an
gebracht, welches bei einer richtig erwarmten Hange etwa 28° C. zeigt. 

Die Waare verbleibt in einer derartigen Oxydationsstube ent
weder bis zur genugenden Entwickelung des Anilinschwarz, oder sie 
wird mittels maschineller Einrichtung derart durch den Oxydations
raum geleitet, dass die Dauer der Passage etwa 114_1/2 Stunde 
wahrt. Man lasst dann die Waare in BUndeln an einem warmen 
Orte Uber Nacht lagern. Eine del' besten Neuerungen, die sich 
gegenwartig immer mehr einburgert, ist der von Mat her & P I at t 
konstruirte Anilinsehwarz - Fixationsapparat, in der Praxis kurzweg 
"Mather-Platt" genannt. Die 'Vaare passirt den Apparat mit einer 
Geschwindigkeit von 50 m in der Minute; die in demselben herr
schende Temperatur ist etwa 100° C. 

Zur Bereitung der Anilinschwarzdruekfarben wird das kaufliehe 
Anilinol oder auch Anilinsalz verwendet. In ersterem FaIle bereitet 
man sieh das Anilinchlorhydrat dureh Misehen gleicher Theile Salz
saure und Anilinol. U m j eden U eberschuss an Salzsaure, del' 
schadlieh auf die Faser wirken konnte, zu vermeiden, muss bei del' 
Neutralisation des Oeles mit del' Salzsaure vorsichtig zu Werke ge
gangen werden. Um den Punkt derSattigung mit grosstmogliehster 
Genauigkeit zu erreichen, empfahl Wit z die Anwendung von Methyl
violett als Indikator. Man bereite sich eine Lasung von 1 g Methyl
violett in 1 Liter Wasser. So lange die bereitete Anilinsalz16sung, 
in die Methylviolettlasung getropfelt, dieselbe in eine grUne FIUssig
keit verwandelt, ist noch Anilinol zuzufUgen, denn diese Farben
veranderung lasst auf freie Saure sehliessen. 1st Anilinol im U eber
schuss vorhanden, so wird die blauviolette Farbe in eine rothviolette 
verwandelt. Bei einiger U ebung trifft man bald den richtigen Grad 
del' N eutralisirung. In einigen Fabl'iken besteht del' Gebraueh, naeh 
dem }\!Iischen mit Salzsaure noeh etwas Anilinol zuzufugen, um die 
Gegenwart freier Salzsaure zu verhuten. 

Die folgenden V orschriften mogen als Beispiele fUr die Bereitung 
von Anilinschwarz-Druckfarben dienen: 

Anilinschwarz m# Schwefelkupfer. 

1000 eClU Wasser, 
100 g Starke, 

50 g Dextrin 

Nr.1. 

werden miteinander gekocht; hierauf 
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200 g Anilinsalz, 
15 g Anilinol 

beigemischt und dann kalt gerUhrt. 

Nr.2. 
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In einem zweiten Gefass odeI' Kessel werden miteinander gekocht: 
1000 ccm Natriumchloratlosung, 8° Be., 

100 g Starke, 
50 g Dextrin, 
50 g Salmiak, 

ebenfalls kaIt geruhrt und mit del' Losung Nr. 1 vermischt. Vor 
dem Druck fugt man 150 g Schwefelkupferpaste zu. Drucken, 
trocknen, oxydiren, Uber Nacht liegen lassen, seifen, waschen und 
trocknen. 

S c h w e f elk u p fer pas t e. 

In 100 g Natronlauge, 7° Be., lost man kalt 
20 g Schwefelblumen. 

Zu dieser Losung fugt man eine zweite von 
100 g Kupfersulfat in 

2000 g kochendem Wasser. 
Der entstandene Niederschlag wird wiederholt durch Decantiren 
gewaschen, bis das Waschwasser neutral reagirt, abfiltrirt und derart 
abgepresst, dass man etwa 100 cern RUckstand erhalt. 

Diese von La u t h empfohlene Methode ist eine del' in erster 
Linie beim Druck von Anilinschwarz angewandten. Schwefelkupfer, 
sowie die ubrigen als Sauerstoffubertrager dienenden Metallsalze 
dUrfen erst unmittelbar VOl' dem Gebrauch del' Farbe zugesetzt 
werden, da die fertige Druckfarbe sich schnell zel'setzt. 

Anilinschwarz mit Rhodankupfer. 

1000 g Wasser, 
75 g Starke, 

100 g Dextrin 
werden verkocht, hierauf 

100 g Anilinsalz 
zugefugt und kalt gerUhrti man setzt dann noch zu: 

50 g feingepulvertes Natriumchlorat. 
Vor dem Druck werden 

15 g Rhodankupfer beigemischt. 
In allen angegebenen V orschriften kann statt des Anilinsalzes 

Anilinol, mit Salzsaure vorsichtig neutralisirt, verwendet werden. 
Haufig mischt man del' Druckfarbe eine gewisse Menge Salmiak 
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bei, welcaes den Zweckhat, Feuchtigkeit anzuziehen und dadurch 
die Oxydation wesentlich fordert. 

Anilinschwarz mit Vanadium. 
1000 g Wasser, 
150 g Starke, 

75 g Dextrin 
werden gekocht, auf 500 C. abgekuhlt und 

150 g Anilinol, die vorher mit 
150 g Salzsaure, 200 Be., 

neutralisirt worden sind, beigemischt. Nach erfolgtem Kaltruhren 
setzt man eine Losung von 

100 g Natriumchlorat in 
100 ccm Wasser 

zu. Vor dem unmittelbaren Gebrauch des Schwarz werden 50 ccm 
VanadiumlOsung zugegeben. Nach dem Druck wird die Waare bei 
massiger Hitze getrocknet, 2 Tage in der Oxydationsstube ver
hangt, hierauf durch eine 2prozent. Kaliumbichromatlosung bei 
750 C. genommen, gewaschen und geseift. 

Vanad iumlo sung. 
Es werden 

71/2 g Ammoniumbivanadat in 
40 g Wasser und 
40 g Salzsaure, 190 Be., 

gelOst, alsdann 

5 g Glycerin, in 20 g Wasser vertheilt, 
zugegeben und so lange erhitzt, bis die griine Losung tiefblau wird. 
Man verdiinnt das Ganze auf 1 Liter Flussigkeit und bewahrt die
selbe in geschlossenen Flaschen auf. 

Die oxydirende Wirkung des Vanadiums ist eine derartig 
kraftige, dass 1 Theil des Ammoniumsalzes 60-70000 Theile der 
Druckfarbe zu oxydiren im Stande ist. Hierdurch erklart es sich 
auch, dass Vanadium, trotz des hohen Preises, ein haufig ange
wandtes Produkt geworden ist. 

Den Anilinschwarzdruckfarben wird vielfach Kienruss beige
mischt, urn die Farbe beim Drucken ersichtlich zu machen. 

Anilt'nschwarz nach Cordillot. 

Dasselbe war eins der ersten Dampfanilinschwarz, welche in 
die Praxis eingefiihrt wurden. 
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1000 g Wasser, 
150 g Starke, 

75 g Dextrin, 
10 g Kienruss, 

200 g Olivenol 
werden verkocht, dann zugefiigt: 

125 g Baryumchlorat; 
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bis zur volligen Losung desselben umgeriihrt, und in kleinen Portionen 
250 g Weinsaure in 
450 g Wasser 

zugesetzt, gut umgeruhrt und 
300 g Ferricyanammonium 

beigemischt. 

Fer ric y a n a m m 0 n i u m. 

100 g Ammoniumsulfat werden m 
150 g kochendem Wasser 

gelost und einer Losung von 
300 g rothem Blutlaugensalz in 
550 g kochendem Wasser 

zugefttgt. Man lasst 2 Tage stehen , giesst vom krystallisirten 
Kaliumsulfat ab und benutzt die klare Flussigkeit. 

Statt des Ferricyanammoniums verwenden einige Drucker das 
analoge Ferrosalz, andere benutzen statt des theuren Baryumchlorates 
das billigere chlorsaure Natrium, wobei jedoch kein so schones 
Schwarz erzielt wird. In manchen Fallen wird eine Mischung von 
gelbem und rothem Blutlaugensalz dem Ferro- oder Ferricyanammo
nium vorgezogen. 

Dampfanilinschwarz mit unloslichen Ohromaien. 
(Schmidlin's Methode.) 

1000 g Wasser, 
120-150 g Starke 

werden gekocht und vor dem Abkiihlen 
200 g Anilinsalz, 
200 g Salmiak 

beigemischt, kalt geriihrt und 
50 g Natriumchlorat 

zugesetzt. Vor dem Druck fiigt man 
200 g chromsaures Blei (Chromgelb in Pastenform) 

zu. Drucken, 5 Minuten dampfen, was chen und seifen. 
Diese Farbe kann durch Hinzufiigen von Verdickungsmlttel 

Sansone. 13 
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noch etwas abgeschwacht werden; die Schmidlin'sche Methode liefert 
im Verhaltniss von 100 g Anilinsalz zu 1000 g Verdickung noch 
ein gutes Schwarz. Fur Laboratoriumsversuche ist es jedoch vor
theilhafter, eine starkere Farbe anzuwenden, wenn man gute Re
sultate erhalten will. 

Zur Entwickelung von Anilinschwarz durch Druck sind viele 
Methoden empfohlen und patentirt, jedoch nur wenige in die Praxis 
eingefuhrt worden. Die bereits beschriebenen sind die am meisten 
angewandten. 

Das "Nachgrunen" der mit Anilinschwarz bedruckten Stoffe 
bot anfangs grosse Schwierigkeiten, welche jedoch gegenwartig uber
wunden sind. Durch genaue Kenntniss der sich fur Anilinschwarz 
eignenden Oele und Salze, sowie der zur Entwickelung des Schwarz 
nothigen maschinellen Einrichtungen gelingt es, dieser Schwierigkeiten 
bald Herr zu werden und das Nachgrunen, wie ein Angreifen del' 
Faser zu verhindern. 

Hat man fur Laboratoriumsversuche keinen Dampf zur Ver
fugung, so kann man entweder die mit Anilinschwarz bedruckten 
Proben an einem warmen Orte aufhangen oder in Flanell gewickelt 
in den Hals eines Kochkolbens einfuhren, in welchem man Wasser 
zur Siedehitze erwarmt. Zur vergleichenden Prufung von Anilin
olen oder -Salzen kann eine der beschriebenen Methoden angewandt 
werden i am besten eignen sich zu solchen Vergleichen die V orschriften 
fur Schwefelkupfer - Anilinschwarz oder Vanadiumschwarz. Auch 
das Schmidlin'sche Verfahren, welches wenig Dampf benothigt, kann 
zu Laboratoriumsversuchen mit Erfolg benutzt werden. 

Zu Verdickungen wird Dextrin sehr haufig gebraucht, da die 
Praxis bewiesen hat, dass mit Dextrin verdickte Anilinschwarz
druckfarben das Gewebe bedeutend weniger angreifen, als ohne 
Dextrin bereitete. Dies erklart sich entweder daraus, dass die mit 
Dextrin verdickte Farbe die Faser weniger durchdringt und mehr 
an der Oberflache des Gewebes haften bleibt, oder auch durch die 
reduzirende Wirkung des Dextrins auf das sich bildende Anilin
schwarz. Interessant ist die Bildung von Anilinschwarz mit Hulfe 
von chlorsaurem Aluminium, welche durch ein kurzes Dampfen 
hervorgerufen wird, da dieselbe ohne metalliscben Sauerstoffuber
trager vor sich geht. 

Die zahlreichen Versuche, andere Basen als Anilin zur Er
zeugung echter Oxydationsfarben zu benutzen, sind von wenig Er
folg begleitet gewesen. Das mit Phenylendiamin erzeugte Braun 
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durfte nach Ueberwindung einiger Schwierigkeiten vielleicht in Zu
kunft Verwendung find en. 

Phenylendiaminbraun. 
In 100 g heisser Starkeverdickung lost man 

10 g salzsaures Phenylendiamin (pulverisirt), 
ruhrt kalt und fugt 

5 g chlo1'sau1'es Natron 
zu. Behandlung wie bei Anilinschwarz. 

Das auf diese Weise erzeugte Braun ist sehr echt und warde 
sich zum gleichzeitigen Aufdruck mit Alizarinroth sehr gut eignen, 
besasse die Farbe nicht den Nachtheil, sich zu schnell zu oxydiren. 

Naphtylamin-Puce. 
Zu 100 g lauwarmer Starkepaste, 12prozent., werden 

30 g Naphtylaminnitrat, die vorher mit 
25 g Essigsaure 

gemischt worden sind, zugegeben. Die Mischung wird bis zu1' 
Losung umgeruhrt, worauf wei tel' 

5 g Natriumchlo1'at und 
20 g Wasser 

zugefUgt werden. Unmittelbar VOl' dem Druck setzt man del' Farbe 
5 g Vanadiumlosung odeI' die entsprechende Menge Schwefelkupfe1' 
zu. Durch Coupiren del' Farbe mit Verdickung erhalt man 
graue Tone. 

Canarin- oder Persulfocyangelb. 

Dasselbe hat nicht jene Anwendung im Zeugdruck gefunden, 
die man von ihm erwartete, obwohl es ein seh1' echtes Gelb liefert. 
Das erste von S c h mid empfohlene Rezept lautet: 

1. Los u n g: 790 g chlorsaurer Baryt, 
800 g Wasser. 

2. Losung: 520 g schwefelsaure Thonerde, 
550 g Wasser. 

Man vereinigt beide Losungen, rUhrt urn, lasst absetzen, filtrirt die 
chlorsaure Thonerde und stellt sie auf 22° Be. 

Canm·ingelb. Nr. 1. 
B ere i tun g de r Dr u c k far b e. 

250 g Starkepaste, 
5-10 g Vanadiumlosung fUr Canarin, 
100 g Rhodanaluminium, krystallisirt, 
100 g chlorsaure Thonerde, 22° Be. 

13 * 
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Vanadium 10 sung fur Can arin. 
20 g Ammoniumvanadat, 

100 g Salzsaure, 
200 g Wasser 

werden gekocht und 
30 ccrn Natriumbisulfit 

zugegeben; hierauf wird die Losung bis zum intensiven Blauwerden 
erhitzt und auf 20 Liter Flussigkeit verdunnt. 

Das Canarin wird in gleicher Weise wie Anilinschwarz behan
delt. Statt des krystallisirten Rhodanaluminiums kann auch die 
concentrirte Losung dieses Salzes verwendet werden. 

Canaringelb. Nr. 2. 

In 100 g Starkepaste, 10prozent., werden 
400 g kryst. Rhodanammonium kalt gelost und 

35 g Thonerdechlorat, 22° Be., 
zugegeben. Nach dem Druck wird entweder leicht gedampft oder 
durch Verhangen oxydirt, dann an der Luft liegen gelassen, ge
waschen und geseift. 

Zu den Oxydationsfarben kann auch das bereits beschriebene 
Eisenchamois gezahlt werden. 

Sehr haufig wird Anilinschwarz gleichzeitig mit Alizarinroth 
aufgedrllckt, das Gewebe getrocknet, durch einen holzernen Rollen
stander, welcher Ammoniakgas enthalt, genommen und gedampft. 
Die Ammoniakgaspassage hat den Zweck, etwa vorhandene freie 
Saure zu neutralisiren und hierdurch ein Bruchigwerden der Faser 
nach dem Dampfen zu verhuten. 

Anilinschwarz wird oft auch auf glattrothe Stucke gedruckt, 
seien sie in Alizarin nach dem Turkischrothverfahren, oder in 
Benzopurpurin gefarbt. 

Ebenso wurde versucht, auf mit Kaliumbichromat praparirte 
Waare eine Farbe aufzudrucken, welche Anilinsalz und ein Chlorat 
enthalt. Passirt man dann nach der Entwickelung des Schwarz ein 
Bleisalz enthaltendes Bad, so erscheint das Schwarz auf gelbem Grunde. 

Eine der altesten Oxydationsfarben ist Catechu, welches durch 
Kupfersalze auf der Faser entwickelt wird. Ais Beispiel hierfur 
diene folgende V orschrift : 

Cafechttbrattn. 
100 g Catechu, 
200 g Essigsaure, 
12 g Salmiak, 
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2 g Griinspan (essigsaures Kupfer), 
200 g Gummiwasser, 70prozent. 
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Nach dem Druck wird die Waare verhangt, passirt dann ein Kalk
milchbad und wird gewaschen. 

Eigentlich kann man zu den Oxydationsfarben alle die Farben 
rechnen, welche zu ihrer Entwickelung ein Durchnehmen durch 
Kaliumbichromat erfordern, da die Wirkung des Chrombades eine 
oxydirende ist. Zu diesen Farben gehort Catechu, Elauholzschwarz, 
Berliner -Elau, und mit dies en in Verbindung Chromgelb, welche 
man in der Praxis mit dem Namen "Chromirfarben" bezeichnet. 
Dieselben sind gegenwartig etwas weniger in Gebrauch als VOl' 
Einfiihrung der Steinkohlentheerfal'ben. 
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Indigo, durch direkten Aufdruck auf der Faser fixirt. 
Glycoseprozess. 

10 g Indigo werden sehr fein zerrieben und mit wenig Wasser 
zu einer Paste geschlemmt, dann so viel Wasser zugegeben, dass 
man etwa 50 ccm Paste erhalt, welche mit 30 g festem Aetznatron 
in Pulverform innig gemischt werden. Das Mischen mit dem Aetz
natron darf nur nach und nach geschehen, und muss hierbei jede 
Temperaturerhohung vermieden werden; man thut daher gut, das 
GeHtss, in welchem die Mischung vorgenommen wird, in ein zweites, 
mit Wasser gefulltes, zu stellen. - Die so erhaltene Paste hebt man 
in geschlossenen Flaschen auf, um die Bildung von kohlensaurem 
Natron durch den Einfluss der Luft zu verhuten. 

Druckfarbe (Dunkelblau). 

50 g caustische Indigopaste, 
30-40 g Starkeverdickung. 

Starkeverdickung. 
100 g Wasser, 
12 g Starke, 
20 g helles Dextrin 

werden miteinander gekocht und hierauf gekUhlt. FUr helle Farben 
verwendet man mehr Verdickung. Gedruckt wird auf mit 7-80 Be. 
starker Glycoselosung praparirten Stoff, alsdann wird, bei nicht zu 
hoher Ritze, scharf getrocknet, 1/2 Minute gedampft und mit kaltem 
Wasser gewaschen. War die Reduktion des Indigos wahrend des 
Dampfens eine vollstandige, so hat die Farbe einen dunkelolive
farbigen Ton, welcher wahrend des Waschens zuerst in einen 
grUnen und dann in einen blauen Ton ubergeht. Nach dem 
Waschen kann man entweder sofort trocknen oder einige Minuten 
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in einer schwachen Natronlauge kochen, wobei einige graue Sub
stanzen, welche sich wahrend des Prozesses bilden, entfernt werden, 
und ein schones, klares Blau erhalten wird. 

Dr. Ro bert Bourcart hat im Jahre 1883 in del' Gesell
schaft fur chemische Industrie einen sehr interessanten Bericht tiber 
den Glycoseprozess erstattet, welchem die folgenden Mittheilungen, 
sowie die beigegebenen maschinellen Abbildungen entnommen sind. 

Die von dem bekannten Hause S chI i e per & B a u m in Elber
feld, welches zuerst diesen Prozess in die Praxis einfiihrte, em
pfohlenen Mengenverhaltnisse sind die folgenden: 

Indigopaste. 
25 kg Indigo 

werden in einer Miihle zu einem feinen Pulver zermahlen, mit 
50-70 1 Wasser 

geschlemmt und in der Schlemmmiihle etwa 2 Tage lang zerrieben; 
man fiigt dann so viel Wasser zu, um im Ganzen 

100 kg Fliissigkeit 
zu haben. In einem eisernen Kessel versetzt man diese 100 kg 
lIischung mit 

50 1 Natronlauge 
und tragt langsam 

581/2 kg festes Aetznatron, 90prozent., 
ein. Man riihrt mit einem eisernen Riihrer gut um und tragt Sorge, 
dass die Temperatur nicht iiber 40° C. steigt. Diese Indigostamm
losung wird in geschlossenen eisernen Gefassen aufbewahrt, in den en 
sie sich langere Zeit Ullzersetzt halt. 

D r u c k far b e. 
3 kg helles Dextrin, 

11/2 kg Maisstarke, 
3314 1 Wasser 

werden gut miteinander gemischt, und nach und nach 
19 kg Natronlauge, 38° Be., 

zugesetzt, sehr gut umgeriihrt und dann 
27 kg IndigostammlOsung beigemischt. 

Folgende Zusammenstellung veranschaulicht die Bereitung ver
schieden starker Tone: 

Dunkelblau MittAlblau Hellblau 

hell gebrannte Starke 3 Theile 3 Theile 3 Theile 
Maisstarke 11' /2 11/2 11/2 
Wasser 33 /4 3314 3314 
Natronlauge, 38° Be. 16 28 40 
Indigopaste . 30 16 6 
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In allen Fallen werden Wasser, die gebrannte und die Maisstarke 
zuerst miteinander gemischt, dann wird die Natronlauge in kleinen 
Portionen zugefugt, und erst zum Schlusse setzt man die Indigo
paste zu. Manchmal empfiehlt es sich, die Farbe auf dem Vl asser
bade auf 60° C. zu erhitzen und dann gut zu ktihlen. 

Das Prapariren des Gewebes mit Glycose. 
Diese Operation wird auf der Foulardirmaschine (Fig. 7) mit einer 

7 -8° Be. starken Glycoselosung vorgenommen:; man nimmt etwa 

p---·----··O-·-·---··-n 

b_ !l 

---

(j)--'-'~~-'-" . 

Fig. 7. Foulardirmaschine. Fig. 8. Trockencylinder. 

, , , 

250 g Glycose auf 1 Liter Wasser. Hierauf wird auf durch Dampf 
erhitzten Cylindern, deren Anordnung aus Fig. 8 ersichtlich ist, 
getrocknet. 

Die Farbe, welche ziemlich dick sein solI, wird wahrend des 
Druckens haufig umgertihrt; man darf keine zu starke Pression auf 
die Druckwalze austiben, damit moglichst viel Farbe auf der Ober
Hache des Gewebes haften bleiben kann. 

Das Trocknen des bedruckten Stoffes geschieht bei 60-70° C. 
mit heisser Luft, welche mittels eines Root'schen Geblases in die 
hinter der Druckmaschine befindliche Trockenkammer eingeblasen 
wird. Die Konstruktion eines derartigen Geblases ist aus Fig. 9 
und Fig. 10 ersichtlich. 

Der Grund, weshalb der bedruckte Stoff sofort getrocknet werden 
muss, besteht in der schadlichen Einwirkung der Luft auf die mit 
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kalte Luft 

Vertikaler 

ROhren

kessel 

~ Dampf 

Fig. 9. Root's Geblase. Aufriss. 
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Aetznatron bereitete Farbe. Durch Anziehen von Kohlensaure wird 
namlich kohlensaures Natron gebildet, welches keine reduzirende 
Wirkung auf den Indigo ausubt, und die Farbe wUrde durch 
langeres Aussetzen an der Luft werthlos werden. Aus demselben 
Grunde wird auch unmittelbar nach dem Trocknen in einem eigens 

Heisse 

Luft 

Fig. 10. Root's Gebliise. Gl'undriss. 

konstruirten Apparat gedampft. (Fig. 11.) Der Dampf muss einen ge
wissen Grad von Feuchtigkeit besitzen, wenn die Reduktion des aufge
druckten Indigos gut von Statten gehen solI. Wie aus Fig. 11 er
sichtlich ist, befindet sich im Dampfkasten ein Behalter mit Wasser, 
durch welches der Dampf geleitet wird. Eine weitere Bedingung fUr 
das Gelingen der Reduktion ist das vollstandige Fehlen von Luft 
im Dampfe selbst. Die bedruckten StUcke gehen in voller Breite 
durch den Dampfkasten und bleiben etwa 20 Sekunden in dem
selben. In manchen Fallen kann man sich auch durch eine geringe 
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Abanderung des bereits erwahnten Mather & Platt'schen Dampf
apparates helfen, falls die beschriebene Dampfvol'richtung nicht zul' 

I 
I 
I 

, , , , 
I 102m ~ ___ ~Bi~~e. 

:gl 
II 
~ d 

7//7/.51ll"" ~l!!!i" 
Fig. 11. Apparat zum Dlimpfen der mit Indigo bedruckten Waare. (Glycoseprozess.) 

a Leinwanddach, b Dachrinne, c Walzeu, d Wasserbehalter, e durch-
16cherter Boden, f Dampfkasten, g Sieb. 

Fig. 12. Anordnung der Druckmaschine mit Trocken- und Dampfeinrichtung. 

a Root'scher Ventilator, b Eintritt der Luft, c Dampfeintritt, d heisse Luft, 
e Druckmaschine, f Dampfplatten, g Heissluft-Trockeneinrichtung, h mit Glycose 
prliparirtes Gewebe, i Mitlliufer, k Kautschuktuch, 1 Transmission, m Dampfrohr, 

in den eisernen Kasten. 

Verfugung steht. Fig. 12 veranschaulicht die Anordnung del' Dl'uck
maschine in Verbindung mit del' Trocken- und Dampfeinrichtung. 
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Das Waschen der gedampften Waare muss unter Anwendung 
einer reichlichen Wassermenge vorgenommen werden, urn das auf 
dem Gewebe haftende Aetznatron so schnell wie moglich zu ent
fernen und ein Fliessen der aufgedruckten Farbe zu verhindern, 
welches bei langsamem oder nicht sofort vorgenommenem Waschen 
eintritt und die Stellen des Musters, welche weiss bleiben sollen, 
blaut. Man bedient sich zum Waschen einer Reihe von Rollen
standern, wie sie zum Kuhkothen benutzt werden (Fig. 13). 

%
Fig. 13. Rollenstander zum Waschen der bedruckten Stucke. 

Der Glycoseprozess wird hauptsachlich beim Druck von Indigo
blau auf glattrothe Waare angewendet, wobei die mit Aetznatron 
bereitete Farbe atzend auf das gefarbte Roth wirkt. Manchmal 
wird Indigo auf mit Thonerde gebeizte Gewebe aufgedruckt, das 
Blau entwickelt und dann das Roth durch Ausfarben in Alizarin 
hervorgerufen. In dies em Falle leidet das Blau jedoch durch die 
mannigfachen Operationen, denen es unterworfen wird, so dass man 
es vorzieht, zuerst glattroth zu farben und dann das Indigoblau 
aufzudrucken, obwohl diese Methode durch den Gebrauch einer 
grosseren Menge Alizarin etwas theurer zu stehen kommt. 

Beim Aufdruck von Indigo auf ttirkischroth gefarbte Waare 
wird in der beschriebenen Weise gedampft und hierauf gewaschen; 
die Waare geht dann in continuirlicher Weise durch ein Bad 
schwacher Schwefelsaure von 7° Be., bleibt 10-15 Sekunden in 
demselben, wird dann sofort gewaschen, durch eine schwache Soda
losung von 2° Be. genommen, abermals gewaschen, endlich kochend 
geseift und getrocknet. Damit das Roth bei dem Durchnehmen 
durch Schwefelsaure nicht leide, wird beim Beizen eine gewisse 
Menge Kalk auf del' Faser fixirt. 

Methode der Tiirkischrothfarberei 
fiir Gewebe, welche fUr Indigoaufdruck bestimmt sind. 

In 121/2 1 Natronlauge, 300 Be., 
werden warm gelost 

2 kg trockene Thonerdei 
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die Losung wird sodann auf 50 Liter verdtinnt und neutralisirt mit 

21/2 1 Salzsaure von 1,15 spez. Gewicht. 

Hierauf wird das Ganze auf 100 Liter gebracht. Die verwendete 
Natronlauge muss dem Aequivalentgewichte der Salzsaure entsprechen. 
Man praparirt das Gewebe mit 5 Theilen Natriumaluminat und 
1-2 Theilen Wasser, trocknet auf der Cylindertrockenmaschine, 
passirt durch die Oxydirmaschine, lasst tiber Nacht oder 1-2 Tage 
liegen, D.xirt wahrend Ph Stunden mit Kreide, wascht, hauft die 
Waare in Btindeln, tiberlasst sie wahrend 24 Stunden sich selbl>t, 
wiederholt die Kreidepassage, wobei sich nach Angabe von Schlieper 
& Baum Thonerdekalk bildet, wascht, lasst die Waare abermals 
24 Stunden liegen, worauf sie nach einem letzten Waschen zum 
Farben bereit ist. 

Das Farben geschieht in Rollenstandern, durch welche die 
Waare in ihrer ganzen Breite lauft. Das Bad besteht ftir j e 1 Liter 
Fltissigkeit aus 

3/4 g Alizarin, 20prozent., und 
6 g klarem Kalkwasser. 

Die Fltissigkeitsmenge des Farbbades wird durch steten Zufl.uss von 
Kalkwasser undo Alizarin immer auf gleichem Niveau erhalten. Die 
Dauer des Farbens betragt 3-31/2 Minuten bei einer Temperatur 
von 90-95° C. Dunkle Ntiancen werden zweimal auf diese Weise 
gefarbt. Auf das Farben folgt 

Oas Aviviren, 
welches folgendermassen vorgenommen wird: Die gefarbte Waare 
wird mit sogen. saurer Seife behandelt, welche durch Verseifen von 
Ricinusol mit Natronlauge und Neutralisiren der Halfte der Natron
lauge mit Salzsaure erhalten wird. Die saure Seife scheidet sich 
als Emulsion ab und wird zum Foulardiren des gefarbten Gewebes 
benutzt; dieses wird dann getrocknet und 1 Stunde gedampft. 
Ist das Roth direkt zum Verkauf bestimmt, so wird mit Druck ge
dampft; solI Indigo aufgedruckt werden, so dampft man ohne 
Pression. Hierauf wird einmal geseift, gewaschen und getrocknet. 
Diese Methode des Ttirkischrothfarbens wurde in Verbindung mit 
dem Glycoseprozess von Schlieper & Baum zuerst in die Praxis 
eingeftihrt. 
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Reserven unter Indigoblau 
dnrch Glycoseprozess. 

Weiss-Reserve. 
1 I Verdickung (gebrannte Starke), 

150 g Schwefel. 
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Der Schwefel muss frei von Sand und Steinchen sein und auf einer 
:Miihle zu einem ausserst feinen Pulver gemahlen werden. 

Gelb-Reserve. 
1 I Verdickung, 

200 g Cadmiumchlorid, 
150 g gefallter Schwefel. 

Roth-Reserve. 
1 I essigsaure Thonerde, 

10 g Zinnsalz, 
150 g gefaIlter Schwefel, 
800 g Dextrin. 

Reserve fur Hellblau unter Dunkelblau. 
1 I Natronlauge, 300 Be., 

400 g Dextrin, 
100 g :Maisstarke 

werden miteinander gekocht und dann kalt geriihrt. 

AIle diese Reserven werden auf mit Glycose praparirte Waare 
gedruckt, und die Indigofarbe wird dariiber geklotzt oder gedruckt. 
Die Natronlauge in der zuletzt angegebenen Reserve lost die Glycose 
auf, wodurch beim Aufdruck von Indigo ein heIleres Blau entsteht. 

Fiir die Rothreserve dient folgende Behandlungsweise: Nach 
dem Ueberdruck der Indigofarbe wird zur Reduzirung derselben 
gedampft, und hierauf in der Kuhkothstande die Thonerde mit 
arsensaurem Natron und Salmiak fixirt; die Waare geht breit durch 
den Rollenstander, in welchem die Fliissigkeitsmenge stets auf 
gleicher Hohe erhalten wird. Riecht das Bad zu stark nach Ammo
niak, so wird etwas Salzsaure zur Neutralisation zugegeben. Ent
halt das :Muster viel Roth neben wenig Blau, so kann die Thonerde 
auch mit Natronsilicat von 11/2° Be. und Kuhkoth fixirt werden i 
hierauf wird gut gewaschen und in Alizarin in del' schon wieder
holt erwahnten Weise ausgefarbt. 
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Roth und Blau (millels Glycoseprozess). 
Die mit Natronlauge bereitete Indigofarbe und verdicktes Thon

erdenatron werden auf mit Glycose praparirte Stoft'e aufgedruckt; 
letztere werden getrocknet, gedampft, durch ein Bad von Salmiak 
genommen - zur Fixirung del' Thonerde - gut gewaschen, 111 

Alizarin ausgefarbt und, wie bereits angegeben, avivirt. 

Direktes Alizarinroth und Indigoblau. 

Del' Verfasser hat viele Versuche angestellt, Roth und Blau 
durch direkten Druck zu erhalten, urn die umstandlichen Opera
tionen des Farbens zu ersparen; es ist ihm auch gelungen, mittels 
einer neuen Methode ein gutes Druckroth zu bekolllmen, welches 
sowohl neben Indigoblau als auch anderen Farben illl Zeugdruck 
Verwendung find en konnte. Del' Prozess ist folgender: 

Direktes alkalisches Roth mit Alizarin. 

80 g Starkepaste, 10prozent., 
60 g Alizarin, 20prozent., 
60 g Natronlauge (durch Auflosen von 1 Theil trockenem 

Aetznatron von 98 Prozent in 1 Theil Wasser 
erhalten). 

100 g Thonerdenatronlosung. 
Das Blau wird nach dem beim Glycoseverfahren angegebenen Pro
zesse durch ZUlllischen von Glycose zur Druckfarbe bereitet. 

Indigo b latt. 

115 g fein geriebener Inaigo, 
I 40 g Wasser, 

30 g Aetznatron in Pulverforlll, 98prozent. 
{IS 

130 g Glycose, 
II 20 g Dextrin, 

50-60 cern Wasser 

werden auf dem Wasserbade bis zur Losung erhitzt und dann kalt 
geriihrt. Nach gutem Abkiihlen werden I und II gemischt. 

Das Roth und das Blau ,werden zu gleicher Zeit auf unprapa
rirte Stoft'e gedruckt und wie beim Glycoseprozess gedampft; man 
verhangt dann das Gewebe odeI' wascht dasselbe sofort. Bei tiefer 
Gravirung des aufgedruckten Musters und bei richtig ausgefiihrtem 
Versuch erhalt man ein gutes Roth; man muss nul' die V orsicht 
gebrauchen, in einer genugenden Wassermenge zu waschen, urn die 
Natronlauge aus del' Farbe zu entfernen. 
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In manchen Fallen wirkt ein Bad von Salmiak und arsensaurem 
Natron fordernd auf die Fixirung des Roth ein. Das auf diese 
Weise erhaltene Roth wird geolt, gedampft, geseift und gewaschen. 
Lasst man die Waare naeh dem V\T asehen und vor dem Oelen ein 
warmes Bad von TUrkisehrothol passiren, so wird das Roth besser 
fixirt. Wird das Gewebe durch eine koehende Tiirkisehrothol- oder 
OlernlOsung genommen und hierauf geseift, so erhalt man ohne zu 
Dampfen ein sehones Roth. Der Verfasser fixirte dieses Roth auch 
auf mit Glyeose praparirter Waare und erhielt auf diese Weise 
ebenfalls gute Resultate. 

Die einfaehste Methode der Bereitung von alkalisehem Roth 
besteht in dem Hinzufugen von Natronlauge zu den gewohnliehen 
Dampfrothfarben; in diesem FaIle ist jedoch ein Durchnehmen dureh 
ein Bad von arsensaurem Natron und Salmiak zur Fixirung der 
Thonerde nothig. Diese Methode der Fixirung von Alizarinroth 
verdient die Aufmerksamkeit der Zeugdrucker und Chemiker, denn 
sie ist aueh fUr andere Farben anwendbar, auf aIle Fane fiir die 
versehiedenen Alizarinti:ine; so kann z. B. beim Aufdruck von alka
liseher Eisen- oder Chrombeize Alizarin auf dieselbe Weise fixirt 
werden, und es lassen sieh rothe, rosa, lila, braune und choeolade
farbige NUaneen neben Indigo erzielen; ebenso kann mittels Cad
mium oder BIei ein Gelb, und naturlieh mit alkalisehen Eisen
beizen aueh ein Chamois, erzielt werden. 

Druck von reduzirtem Indigo. 
Die Erzeugung des sogen. Chinablau, welches im Aufdruek von 

reduzirtem Indigo besteht, hat seit Einfiihrung des Glycoseprozesses 
eine Einschrankung erfahren, umsomehr als mit Chinablau nur helle 
Tone erhalten werden konnen. Dieselben sind zwar klarer, als die 
durch den Glycoseprozess erzeugten, aber bei rich tiger Behandlung 
gelingt es auch auf diesem Wege, schone helle NUancen zu erzielen. 
Das Chinablau wird durch Aufdruck von reduzirtem Indigo, del' 
mit Gummi passend verdickt wil'd, el'halten; das Indigoweiss oxy
dirt an der Luft zu Indigoblau und fixirt sich hierbei auf del' Faser. 
Die Methode von Schutzenbel'ger und de Lalande eignct 
sich am besten zur Reduktion des Indigos; dieselbe erfolgt hei diesel' 
Methode durch hydroschweflige SaUl·e, welchc im Handel zu haben ist. 

Folgende Vorschrift will die Herstellung des BIau mit redu
zirtem Indigo verdeutlichen. 
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Blau mit reduzirtem Indigo. Nr. 1. 
100 g Indigo 

werden mit Wasser angerieben, die so erhaltene Paste wird auf 
700 g gebracht, worin 
100 g gepulverter Senegalgummi 

heiss gelost werden; dann werden zugefugt 

150 g gesattigtes Hydrosulfit, 
15 g Kalkmilch, von 20 Prozent CaO. 

Die Mischung wird wahrend 20 Minuten auf 600 C. erhitzt, dann 
auf 300 C. abgekuhlt, worauf man 

50 g Hydrosulfit, 
15 g Kalkmilch 

zugifbt. Man lasst dann die Farbe behufs volliger Reduzirung des 
Indigos einige Zeit stehen und erhitzt dieselbe vor dem Druck auf 
300 C. Nach dem Druck werden die Stucke 24 Stunden aufge
hangt, wobei sich das Indigoweiss in Indigoblau verwandelt; wenn 
nothig, wird ein Chrombad passirt, dann gewaschen, geseift und 
getrocknet. 

Unter dem Namen nFederblau" war lange Zeit eine mit Indigo, 
Natron- oder Kalilauge und Auripigment bereitete Farbe in Ver
wendung, deren Ursprung in Indien zu suchen ist, denn sie dient 
dort noch zum Auftragen von blauen Tonen mittels Pinsel auf die 
heimischen Gewebe. 1m Zeugdruck bietet diese Farbe, da sie sich 
ausserst leicht oxydirt, viele Schwierigkeiten. 

Eine andere Methode der Fixirung von Indigo mittels direkten 
Aufdruckes besteht in del' Bereitung einer Farbe, welche geriebenen 
Indigo, essigsaures Eisen und Eisenvitriol, mit Gummi verdickt, ent
halt; nach dem Druck lasst man die Waare einige Zeit an der Luft 
oxydiren, worauf sie durch sechs Bader genommen wird, von denen 
die beiden ersten Kalk, das dritte Eisenvitriol, das vierte Natron
lauge, das funfte schwache Schwefelsaure und das letzte frisches 
Wassel' enthalten. Das nach diesel' umstandlichen Methode erhaltene 
Elau, sogen. Fay en c e - odeI' Eng lis ch hI au, wird wegen der 
Kosten nur sehr wenig hergestellt. 

Indigo kann auch nach einer weiteren direkten Methode auf
gedruckt werden, die in der Bereitung einer Farbe aus Indigo, 
Natronlauge und rothem Phosphor besteht, wobei dann wie beim 
Glycoseprozess gedampft wird. Praktischer ist folgendes Verfahren, 
in welchem Indigo durch eine Zinnoxyduiverbindung reduzirt wird: 
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Blau mit reduzirtem Indigo. Nr. 2. 

100 g feingepulverter Indigo, 
100 g granulirtes Zinn, 
500 ccm Wasser, 
120 ccm Natronlauge, 36° Be., 
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werden 11/2 Stunden miteinander gekocht, durch ein Sieb gelassen 
und nachgewaschen mit 

100 ccm Wasser, 
worauf weiter zugefugt werden: 

120 ccm Zinnsalzlosung, 
70 cem Citronensaft, 12° Be., 

600 g Gummiwasser. 
Dann wird 2 Tage hindurch gut umgeruhrt und hierauf gesiebt. 
Das Elau wird in einem alkalischen Bade entwickelt, zu welchem 
hauptsachlich Kalkmilch verwendet wird; dann wird die Waare 
gewaschen, durch eine schwache Saure genommen, abermals ge
waschen, geseift und getrocknet. 

Kiins tlicher Indigo. 
(Nitrophenylpropriolsaure.) 

Derselbe wird wegen des hohen Preises und besonders seit 
Einfuhrung des Glycoseprozesses nur in geringem Umfange zur Her
steHung von Mustern, die wenig Elau und viel Weiss enthalten, 
verwendet. 

Eine Druckfarbe wird in folgender Weise bereitet: 

Kunstlicher Indigo. 
100 g Starke, 

1000 g Wasser 
werden gekocht und 

150 g Borax beigemischt, dann kalt geruhrt und 
900 g Propiolsaure, 20prozent., zugefugt. 

Unmittelbar vor dem Drucken setzt man 
100 g xanthogensaures Natron zu. 

Die schmutziggelbe Druckfarbe wird, um sie beim Druck er
sichtlich zu mach en , mit Anilinblau gefarbt. Man hangt die be
druckte Waare in einem auf 25° C. erhitzten Raume 12-24 Stunden 
auf, um das Elau zu entwickeln, nimmt sie durch eine Sodalosung, 
wascht und seift. 

Folgende Reserve kann unter diesem Elau aufgedruckt werden, 
urn weisse Effekte auf blauem Grunde hervorzurufen: 

Sans one. 14 
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Weiss-Reserve unter kunstlichem Indigo. 

1000 g Citronensaft, 24° Be., 
250 g Natronlauge, 30° Be., 

20 g Oel, 
400 g Dextrin, 

121/2 g Oxalsaure. 
Nach dem Druck wird getrocknet und die blaue Farbe ubergedruckt 
odeI' geklotzt. Will man Farberoth neben dem kiinstlichen Indigo 
auf del' Faser erzeugen, so wird die Rothbeize neben dem Blau 
aufgedruckt, die Waare durch den Mather & Platt'schen Fixations
apparat genommen, mit arsensaurem Natron die Beize fixirt, in 
Alizarin ausgefarbt und in del' gewohnlichen Weise geseift. Die Tem
peratur darf jedoch 75° C. nicht uberschreiten. Ausserdem lasst sich 
neben Blau Chromgelb und Orange durch Aufdruck eines Bleisalzes 
und Passiren eines Chrombades hervorrufen. Durch Mischen ver
schiedener Farbstoffe mit obiger Reserve kann man gefarbte Re
serven herstellen. 

Del' ausserst unangenehme Geruch, welcher del' Waare langere 
Zeit anhaftet, bietet ein grosses Hinderniss in del' Anwendung del' 
Propriolsaure; durch Dampfen im "Mather-Platt" wird diesel' U ebel
stand etwas gemildert, abel' nicht vollig gehoben. 

Indophenolblau. 
Die Art seiner Fixirung ist del' des Indigo ahnlich, da dieselbe 

ebenfalls durch Reduktion erfolgt. Die Entdeckung des Indophenols 
verdankt man H orac e Ko chli n und 0 tto N. Wi tt; del' erstere war 
so freundlich, mil' nachstehende Vorschrift zur Verfiigung zu stell en. 

Herr Kochlin erzielte durch den Aufdruck von Indophenol auf 
mit Ponceau gefarbte W ol1e odeI' mit Benzopurpurin gefarbte Baum
wolle dieselben Effekte, wie sie mittels des Glycoseprozesses auf 
tiirkischroth gefarbter Waare erhalten werden. Man druckt auf in 
Benzopurpurin gefarbte Waare folgende Farbe: 

Indophenolblau. Nr. 1. 

75 g Indophenol in Pulverform, 
1/2 1 Essigsaure, 
1/2 1 essigsaures Zinn, 19° Be., 

400 g Gummi. 
Man lasst, um eine vollstandige Reduktion des Indophenols zu er
moglichen, libel' Nacht stehen, erhitzt dann 11!-2 Stunden auf 40° C. 
und druckt die reduzirte Farbe auf, dampft 1 Stunde, passirt ein 
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Bad von 10 g Bichromat auf 1 Liter Wasser bei 200 C., seift 20 Mi
nuten bei 200 C., wascht und trocknet. 

Indophenol kommt auch bereits rcduzirt in Form einer Paste 
in den Handel; folgendes Rezept giebt die Methode zur Anwendung 
derselben an: 

Indophenolblau. Nr. 2. 

Heller Ton. 

1000 g Gummiwasser, 
200 g Indophenolweisspaste 

werden miteinander gemischt, auf geolte Waare aufgedruckt, 1 Stunde 
gedampft, 2 Minuten bei 550 C. chromirt, gewaschen, leicht geseift 
und getrocknet. Fur dun k 1 e Ton e nimmt man 

750 g Indophenolweisspaste, 
250 g Gummiwasser 

und behandelt auf dieselbe vVeisel. Statt des Chrombades kann ein 
Chlorkalkbad genommcn werden. 

14* 
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Die Alizarinfiirberei. 
Bei derselben werden die verdickten Beizen zuerst aufgedruckt, 

getrocknet, durch Verhangen oder Passiren der Waare durch den 
Mather & Platt'schen Apparat fixirt, ausgesotten (degummirt) und 
schliesslich in Alizarin ausgefarbt. 

Die verdickten Beizen sind grosstentheils Thonerde und Eisen
acetate oder ein Gemisch beider i die folgenden Rezepte geben die 
nothige Anleitung zur Bereitung der Druckfarben: 

Roth. Nr.1. 
1000 g essigsaure Thonerde: 7° Be., 
125 g Weizenstarke, 
125 g gebrannte!Starke, 

50 g Olivenol, 
10 g Magenta (oder genligend starke Magentalosung, 

um die Farbe dem Drucker ersichtlich zu machen) werden mit
einander gekocht, kalt gerlihrt, aufgedruckt, und die Waare getrocknet. 

Roth. Nr.2. 
1000 g essigsaure Thonerde, 8° Be., 
1000 g Wasser, 
250 g Starke, 
100 g Mehl, 
25 g Olivenol. 

Diese Farbe liefert ein helleres Roth als Nr. 1. 1st em sehr 
helles Roth erwlinscht, so vermehrt man die Wassermenge, z. B. 

HeUroth. Nr. 3. 
500 g essigsaure Thonerde, 

1000 g Wasser, 
150 g Starke, 
100 g Dextrin, 
25 g Olivenol. 
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Betrachtet man die von den versehiedenen Autoren angegebenen 
Rezepte, so findet man sowohl die sehwankendsten Verhaltnisse der 
einzelnen Drogen zu einander, als aueh die versehiedensten Angaben 
tiber die Starke der Thonerdebeizen. 

Bei Laboratoriumsversuehen, zu denen man keinen "Vor
dampfer" zur VerfUgung hat, ist es geboten, eine starkere Beize anzu
wenden, urn eine genUgende Menge Thonerde zur Erlangung eines 
guten Roth auf dem Gewebe zu fixiren; im Allgemeinen ist es im 
Laboratorium sehwieriger, ein gutes Farberoth zu erhalten, als beim 
Arbeiten im Grossen. Bei Anwendung eines 5-8° Be. starken 
Aluminiumaeetats erhalt man aueh fUr Laboratoriumsversuehe ein 
gutes Farberoth. 

Dureh Hinzufugen von Zinnsalz zur Druekfarbe wird ein Roth 
mit Gelbstieh erhalten; so miseM man zum Roth Nr. 1 

50 g Zinnsalz, 
100 g Essigsaure; 

Zinnoxymuriat wird zu gleiehem Zwecke benutzt. 
Dureh Verdunnen der rothen Farben erzielt man rosarothe 

Tone. Diese Absehwaehung kann dureh Vermis chen der roth en 
Stammfarbe mit Verdiekung gesehehen oder es konnen die Rosa
farben dureh Anwendung von wenig Beize direkt bereitet werden. 
SoIl das Rosa Blaustich haben, so darf der Druekfarbe kein Zinn
salz zugegeben werden. 

Farbe-Rosa. 
1000 cern kochendes Wasser, 

50 ccm Essigsaure, 
250 g essigsaure Thonerde, 6° Be., 
650 g gebrannte Starke, 

10 g Olivenol, 
10 g Terpentinol. 

Es ist selbstverstandlich, dass die fur Roth und RosatOne zu ver
wendenden Thonerdebeizen, sowie die anderen BestandtheiIe der 
Druckfarbe, ganz frei von Eisen sein mussen, dessen Gegenwart 
beeintraehtigend auf die verlangten Nuancen wirken wurde. 

Violett. Nr. 1. 

1000 g kochendes Wasser, 
150 g essigsaures Eisen, 10° Be., 
750 g Dextrin, 

10 g Terpentinol. 
Eine bessere Fixation des· Eisens wird dureh Hinzufugen von 
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Arsenikpraparaten, III der Praxis "Bad fur Violett" genannt, er
moglicht. 

V£olett. Nr. 2. 
100 g essigsaures Eisen, 12° Be., 
200 g Bad fiir Violett, 

1000 g Verdickung (welche aus 600 g dunkelgebrannter 
Starke auf 1 Liter Wasser besteht). 

BadfiirViolett. Nr.1. 
1 I Wasser, 

1250 g Krystallsoda, 
1125 g Arsenik 

werden bis zur Losung erwarmt, und bei 600 C. 25 Liter Holzessigsaure 
zugegeben. Man lasst mehrere Tage absetzen, decantirt die klare 
Flussigkeit und fiigt 350 g Salzsaure zu. Die violetten Druckfarben 
lassen sich durch Zusatz von Verdickungsmitteln beliebig zu Lila 
abtonen. 

Violett. Nr. 3. 
100 g Holzessigsaure, 3° Be., 
100 g holzessigsaures Eisen, 10° Be., 
400 g Bad fiir Violett, Nr. 2, 
400 g Dextrinverdickung, 700 g auf 1 Liter Wasser. 

Bad fiir Violett. Nr. 2. 
1 I Wasser, 
2 g Kalk, 

15 g Arsenik, 
13 g schwefelsaures Kupfer 

werden 114 Stunde miteinander gekocht und dann gekiihlt. 
Mischt man in den verschiedensten Verhaltnissen Thonerde und 

Eisenacetat, so erhalt man die Puce, Bordeaux oder Chocolade ge
nannten Farbentone. Folgendes Rezept diene als Beispiel: 

1000 g essigsaure Thonerde, 120 Be., 
300 g essigsaures Eisen, 12fl Be., 
150 g Starke, 

15 g Olivenol 
kochen und kalt riihren. 

Braun. 
In 1000 g Wasser werden wahrend 6 Stunden 

400 g Catechu gekocht, 
100 g Essigsaure zugefiigt, 

und das Ganze auf 1000 g Fliissigkeit verdiinnt; man lasst 2 Tage 
stehen, decantirt, erwarmt auf 700 C. und setzt 200 g Salmiak zu; 
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nach deren Auflosung verdickt man mit Senegalgummi derart, dass 
400 g desselben in 1 Liter FlUssigkeit gelost sind. Die Druckfarbe 
wirc1 c1ann aus 100 g c1ieser Stammfarbe und 121/2 g Kupferacetat 
von 12° Be. bereitet. 

Kupferacetat. 
In 1 1 heissem vVasser lost man 

400 g Bleizucker unc1 
400 g Kupfersulfat, 

lasst absetzen, decantirt clie klare Losung und verdunnt auf 12° Be. 

Schwarz, in Alizarin auszufarben. 
Dieses Verfahren wircl nul' sehr selten angewendet, cla dasselbe 

durch Anilinschwarz fast vollstanclig verdrangt ist. 
1000 g Wasser, 
1000 g Eisenacetat, 24° Be., 

250 g Starke odeI' Meh], 
100 g Quercitronextrakt, 16° Be., 
100 g Blauholzextrakt, 16° Be., 

20 g Olivenol 
werden miteinander verkocht. 

Nach dem Aufclruck del' Beize wi I'd die Waare getrocknet, 
wobei man besonders darauf achten muss, dass dieselbe in nicht 
zu nahe BerUhrung mit einer durch Dampf erhitzten Oberflache 
kommt, da durch ein zu schnelles Trocknen cler zu farbende Ton 
empfindlich leidet. Hierauf schreitet man zum 

Fixiren del' Beize auf del' Faser. 

Zu diesem Zwecke muss das aufgeclruckte Acetat durch Ver
treibung cler Essigsaurc zersetzt werden, wobei es sich in einer ba
sischen, unloslichen Verbindung auf cler Faser niederschlagt. Die 
fruher in Gcbrauch gewesenen Oxydationshangen und -Kammern 
sind jetzt fast ganz clurch den sogen. Vordampfer verdrangt. Die 
Waare geht in ihrer ganzen, Breite durch clie mit Dampf von 
1000 C. erfullte Maschine und verbleibt etwa 2 Minuten in der
selben. Ein guter Vordampfer ist del' von Gadd (Fig. 14) i der
selbe wird auch fUr die Oxydation von Anilinschwarz angewandt. 
Hat' die Waare den V ordampfer passirt, so wird sie in BUndel 
gehauft und libel' Nacht liegen gelassen, wobei die Zersetzung 
del' essigsauren Beizen eine vollstandige wird. Obwohl del' V 01'

dampfer gegenwartig in den meisten Fabriken zur Verwendung ge
langt, hat die Praxis doch bewiesen, dass die durch langsame Zer-
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setzung der Beizen erzielten Tone echter sind, als die durch die 
schnelle Zersetzung im V ordampfer erzeugten. Taf. V zeigt einen 
Oxydations-Apparat von Pierron & Dehaitre in Paris. 
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Um die vollstandige Vereinigung der Beize mit del' Faser zu 
ermoglichen, muss dem Zersetzen der essigsauren Beize durch den 
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Dampf oder durch das Verhangen ein sogen. Aussieden oder 
Degummiren folgen. Dies geschieht in del' Aussiedestande, in 
welcher sich das Fixirungsbad befindet und welche in ihrer Bauart 
der in Fig. 13 (S. 203) dargestellten Maschine ahnlich ist. Der Zweck 
des Aussiedens oder Degummirens ist ein doppelter i er be
steht darin, die Beize in einer in Wasser unloslichen Verbindung 
auf der Faser niederzuschlagen und das aufgedruckte Verdickungs· 
mittel vom Gewebe zu entfernen. Fruher wurde das Aussieden fast 
einzig und allein mit Kuhkoth vorgenommen, mit oder ohne Zusatz 
von Kreide i gegenwartig bedient man sich zum Fixiren der Beizen 
hauptsachlich des arsensauren Natrons, des biarsensauren Natrons, 
des Natriumsphosphats oder des kieselsauren Natrons. Die Tempe
ratur des Bades hangt von dem zu farbenden Artikel ab; helle 
Farben werden bei einer 65° C. nicht ubersteigenden Temperatur 
ausgesotten, wah rend dunkle Farben bei 75-80° C. durch das 
Fixirungsbad genommen werden. Die Waare geht breit durch die 
Aussiedestande, welche 2-5 Theile Kuhkoth auf je 100 Theile 
Wasser enthalti bei Farben, die mit viel Essigsaure bereitet wurden, 
fugt man dem Bade einige Kilogramm Kreide zu. Die Dauer del' 
Passage betragt 2-3 Minuten. 

Von der Aussiedestande gelangt die Waare zum sogen. "Rund
aussieden", welches in einer Farbekufe vorgenommen wird und etwa 
20 Minuten in Anspruch nimmt. Die Temperatur ist auch in diesem 
FaIle von dem zu farbenden Artikel abhangig, doch soIl sie 75° C. 
nicht ubersteigen. In einigen Fabriken wird zwischen dem Breit
und Rundaussieden gewaschen, in den meisten abel'· erst nach letz
terem. Will man Versuche im Kleinen anstellen, so bereitet man 
sich ein Aussiedebad in einer Porzellanschale und bleibt mit dem 
Muster 20 Minuten bis 1/2 Stunde in dem Bade. 

Trotz der vielfachen Neuerungen, welche in diesem so wichtigen 
Theile der Alizarinfarberei aufgekommen sind, ist es noch nicht ge
lung en , den schon in den fruhesten Zeiten benutzten Kuhkoth zu 
ersetzeni man erhalt mit demselben stets bessere Resultate, als ohne 
denselben. 

Arsensaures Natron. 

Fur das concentrirteste Fixirungsbad benutzt man 
1 g arsensaures Natron, 18° Be., in 

100 cern Wasser 
und fur das schwachste 

1 g arsensaures Natron, 18° Be., und 
250-300 cern Wasser. 
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Das arsensaure Natron darfkein Alkali enthaltell, da es in diesem FaIle 
verderblich wirkt, indem es, st'att zu fixiren, die Beizen auflost. 

N atriumbiarseniat. 

Dasselbe muss durch Kreide oder Natronlauge neutralisirt 
werden, und ist ein U eberschuss der letzteren zu vermeiden. 

Natriumsilicat. 

Die folgenden Mittheilungen mogen ein Bild von del' Zusammen
setzung eines Aussiedebades geben. Die Waare geht durch zwei 
Bader, von den en das e r s t e folgendermassen zusammengesetzt ist: 

1 I Wasser, 750 C., 
10 g Natriumsilicat, 100 Be., 
1 g Kreide, 
5 g arsensaures Natron, 100 Be. 

Dauer der Passage 2 Minuten. Das z wei t e Bad besteht aus: 
1 I Wasser, 850 C., 

100 g Kuhkoth, 
10 g Kreide, 
10 g arsensaurem Natron, 100 Be. 

Dauer der Passage 2 Minuten. Him'auf folgt ein Waschen der 
Waare, und dann schreitet man zum Rundaussieden, fur welches 
genommen werden: 

1 I Wasser, 850 C., 
150 g Kuhkoth, 

15 g Kreide. 

Die Waare bleibt 40 Minuten in dem Bade, wi I'd hierauf auf der 
Waschmaschine gut gewaschen und ist nun zum Farben bereit. 

Oas Farben. 

Dasselbe geschieht in Behaltern, die eine ahnliche Konstruktion 
wie die beim Bleichprozess benutzten Waschmaschinen haben. Die 
Menge des anzuwendenden Alizarins hangt von der Art der zu farbenden 
Waare und dem aufgedruckten Muster ab; fur schwere Muster, die 
viel Beize auf das Gewebe aufdrucken, benutzt man 3-5 Prozent 
Alizarin, auf das Gewicht del' Waare berechnet; die Frage, wie viel 
Farbstoff man zu nehmen hat, lasst sich nur von Fall zu Fall ge
nau beantworten. Die folgende Vorschrift kann daher nicht als 
eine allgemeingultige angesehen werden; sie giebt nul' das Ver
haltniss der einzelnen Bestandtheile des Farbebades zu einander an. 
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FUr 1000 g vVaare, bei einem mittelschweren Muster: 
10 g Alizarin, 20prozent., 

1 g Tannin, 
1 gLeim, 
5 g Alizarinol, 
2 g Kreide. 
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Man beginnt mit dem Farben bei 25° C. und steigel't die Tempe
ratur des Farbebades wah rend 1 Stunde auf 75° C., bei welchem 
Grade man 1/4 Stunde bleibt. Einige Farber fugen dem Bade 
Essig- oder Schwefelsaure mit gutem Erfolge zu, deren Mengen 
durch pl'aktische Versuche ermittelt werden mUssen. 

N ach dem Farben wil'd gewaschen , getl'ocknet, mit einer 
5prozent. Alizarinollosung geolt, abermals getrocknet und 1 Stunde 
gedampft. Hierauf wird zweimal geseift unter Anwendung von 
1-2 Prozent Seife auf das Gewicht del' Waare, bei einer Tempe
ratul' von 75° C. In manchen Fabriken wird in continuirlicher 
Weise kochend geseift, in anderen seift man in geschlossenen Kesseln 
unter Druck. 

Reserven und Aetzfarbel1. 
Beim "Reserviren" wird das Gewebe mit einer Praparation be

druckt, welche das Fixil'en del' Farbe an jenen Stellen hindert, wo 
die Reserve odeI' del' Schutzpapp aufgedruckt wurde. Die Reserve 
wirkt theils mechanisch, z. B. beim Aufdruck von Wachs oder 
Pfeifenerde, theils chemisch, indem sie mit der Beize odeI' del' 
Farbe eine Verbindung eingeht, welche deren Fixirung auf der 
Faser unmoglich macht. 

Mechanische Reserven. 

Wachs ist eines del' am langsten angewand ten Mittel, dessen 
sich noch heute die Volker des Ostens bedienen, um weisse Muster 
auf gefal'btem Gewebe hervol'zubl'ingen. In del' modernen Industrie 
nndet es jedoch wenig Benutzung, da es Schwierigkeiten beim Druck 
auf del' Walzendruckmaschine berei.tet. Die meisten Mineralfarben, 
wie Pfeifenerde, schwefelsaures Blei und Baryum werden hingegen 
haung als mechanisch wirkende Reserve benutzt. Da sie sich leicht 
in die gravirten Stellen del' Druckwalze einlagern und dadurch zu 
unregelmassigem Drucke Anlass geben, so hat 0 t t 0 k arB I' e u e r 
feingeriebene Weizenstarke statt del' Minel'alpif,"Illente vol'geschlagen. 
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Chemische Reserven. 
Reserven unter Thonerde- und Eisenbeizen, welche 

in Alizarin ausgefarbt werden sollen. 

Dieselben bestehen grosstentheils aus Citronensaure oder citronen
saurem Natron, welches entweder aus Citronensaft und Natronlauge 
oder Citronensaure und Natronlauge dargestellt wird. Die aufge
druckte Reserve verhindert die Fixation der Thonerde oder des 
Eisenoxyds, indem sieh eitronensaure Thonerde oder citronensaures 
Eisen bildet, welehe beim nachherigen Fixiren im Kuhkothbad in 
Lasung gehen und sieh im Farbebade nicht ausHtrben. Es bleiben 
daher die mit der Reserve anfgedruckten Zeiehnungen weiss. Auf 
diese Weise lassen sieh nicht nul' Roth und Rosa, sondern aueh 
Alizarinviolett und Bordeaux reserviren. Die Reserven werden in 
folgender Weise bereitet: 

Reserve fur Rothbeize. 

Zu lOOO cern Senegalgummiwasser, 60 Prozent, werden 
1000 cern koehendes Wasser, 
1400 g Chinaelay (Pfeifenthon) 

gut verrieben zugefugt. Ferner setzt man zu': 
750 cern Citronensaft, 29° Be., 
550 cern Natronlauge, 36° Be. 

Man koeht alles zusammen wahrend 20 Minuten. 

Reserve fur Violett. 

Zu 1000 cern Gummiwasser, 60 Prozent, werden 
1200 cern Chinaclay mit 
500 g Wasser angerieben, hinzugefitgt und sodann 

1000 cern Citronensaft, 34° Be., 
750 eem Natronlauge, 36° Be., 

zugesetzt. Citronensaure oder Citronensaft von 12° Be. in geeigneter 
Verdickung lasst sieh sehr gut fur Laboratoriumsversuehe anwenden. 

Weiss-Reserve fur Dampfalizarinfarben. Rosa. 

Zu 1000 g Gummiwasser, 100 Prozent, 
fugt man eine Lasung von 

125 g Zinksulfat in 
150 g Wasser. 

Ferner 10 g Natronlauge, 29° Be., mit 
10 g Wasser verdunnt. 

Weinsaures Chromoxyd wird aueh als Reserve fur Roth und 
Rosa benutzt und auf folgende Weise dargestellt: 
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500 g Kaliumbichromat werden III 

1000 ccm heissem Wasser 
gelost, hierauf in klein en Portionen 

600 g Weinsaure 
zugegeben und nach vollendeter Reduktion mit 

580-600 g Dextrin 
verdickt. 

Reserve fur Anilinschwarz. 
Nr.1. 

1000 g essigsaurer Kalk, 12° Be., 
400-500 g Dextrin. 

Nr.2. 
In 1000 ccm Gummiwasser werden 

50 g Rhodankalium oder Baryum 
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gelost. Durch Beimischen verschiedener Produkte kann man ge
rarbte Reserven erhalten, z. B. lasst sich durch Hinzufugen eines 
Bleisalzes Chromgelb oder Orange unter Anilinschwarz erzeugen. 
Bei Anwendung von Rhodanaluminium oder Zusatz von essigsaurer 
Thonerde zur Reserve Nr. 2 kann ein Roth unter Anilinschwarz 
reservirt werden. 

400 g Dextrin, 
1000 g Wasser, 

Nr.3. 

600 g arsensaures Natron, 36° Be., 

Nr.4. 
1000 g Thonerdenatron, 19° Be., 
300-400 g Dextrin. 

Ausserdem lasst sich Anilinschwarz noch in der Weise reserviren, 
dass man die Waare mit den zur Hervorrufung des Schwarz nothigen 
Losungen foulardirt, trocknet, die Reserven aufdruckt und dann 
erst das Schwarz entwickeln lasst. 

Aetzfarben. 
Die Waaren werden auf dem Foulard oder auf der Druck

maschine mit der betreft'enden Beize gepflatscht oder geklotzt, ge
trocknet und dann mit der Aetzfarbe bedruckt. Die Aetzfarbe lost 
auf del' gedruckten Stelle die Beize und verhindert ein Fixiren der
selben, wodurch beim nachherigen Ausfarben weisse Zeichnungen 
auf dem farbigen Grunde entstehen. Die folgenden Vorschriften 
geben Beispiele fur die Bereitung saurer Aetzfarben. 
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Saure Aetzfarbe. Nr. 1 (filr Laboratoriumsversuche). 

1000 g Wasser, 
150 g Starke 

werden gekocht und 
500 g krystallisirte Citronensaure 

warm zugegeben. Filr helle Ausfarbungen kann man die Farbe 
mit Starkepapp abschwachen. 

Saure Aetzfarbe. Nr. 2. 

1000 g Ci tronensaft, 19° Be., 
100 g Starke 

werden miteinander verkocht, kalt gertihrt und 
100 g Kaliumbisulfat 

zugegeben. 
Aetzweiss. Nr. 3 (Trauerbeize). 

1000 g Citronensaft, 24° Be., 
500 ccm Wasser, 
200 g Starke 

werden verkocht, auf 30° C. gektihlt und eine kalte Mischung von 
500 g Schwefelsaure, 66° Be., 
150 g Wasser, 
100 g calcinirter Soda 

zugegeben. 
Diese Aetzfarbe wird auf gebeizten Stoff, welcher mit einer 

Mischung von 2 Theilen holzessigsaurem Eisen und 1 Theil holz
essigsaurer Thonerde von 10° Be. geklotzt und nachher getrocknet 
wurde, aufgedruckt. Him·auf geht die Waare durch den Oxydir
apparat, bleibt 1 Minute darin, wird zu Btindeln gehauft und tiber 
Nacht liegen gelassen, ausgesotten, gewaschen und ausgefaI'bt, wobei 
man folgende Verhaltnisse mit Erfoig benutzen kann: 

4 Theile Blauholz, 
5 QueI'citI'onholz, 
2 Sumach, 

20 Kuhkoth, 
2 Leim. 

Die Tiirkischrothfarberei. 
BevnI' wir die Aetzfarben auf ttirkischroth gefaI'btem Gewebe 

besprechen, wollen wir den Prozess del' TtiI'kischrothfaI'beI'ei etwas 
ausftihrlicher betrachten. 
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Seit den letzten 15 Jahren hat die Tiirkischrothfarberei eme 
vollstandige Umwandlung erfahren, und sind auf dem Gebiete der
selben grosse Fortschritte erzielt worden. Leider ist aber in diesem 
Falle die Theorie nicht Hand in Hand mit del' Praxis vorwarts ge
gangen, und so sind wir auch heute noeh ziemlich im Dunkeln tiber 
die Theorie del' Lackbildung bei del' Tiirkischrothfarberei und tiber 
den Einfluss, den das Alizarinol bei derselben ausUbt. Wir sahen 
zwar eine neue Methode des Oelens in die Praxis einfuhren und 
das seit Jahrzehnten verwendete Tournant- odeI' Emulsionsol durch 
die modernen Praparate aus Rieinusol aus den TUrkischroth
farbereien verdrangt, abel' cine wirklich stichhaltige Erldarung, 
welche Rolle das Oel spielt, besitzen wir bis jetzt noch nieht. 

Die Kunst des Tiirkischrothfarbens kam aus dem Osten nach 
Europa, und del' Name deutet darauf hin, dass dieselbe besonders 
in del' TUrkei ausgeiibt wurde. 1m Mittelalter war Adrianopel 
wegen seiner Rothfarberei beriihmt, und es hat sich in Frankreich 
wie in Italien del' Ausdruck "Adrianopelroth" bis auf den heutigen 
Tag erhalten. Die Methoden, welche urspriinglich benutzt wurden, 
waren von den heutigen sehr verschiedeni die 'l'iirkischrothfarberei 
hat, wie fast aIle Industrien, mehrere Entwickelungsperioden durch
gemacht. Zur Zeit del' Krappfarberei gingen aUe Verbesserungen 
dahin, die Dauer des Verfahrens so viel wie moglich abzukiirzen 
und thunlichst an Rohmaterial zu sparen. Nicht weniger als 
50 Prozent Emulsionsol wurden zum Oelen del' Waaren benutzt, 
wahrend mehr als 50 Prozent Alaun und 150-160 Prozent Krapp 
auf das Gewieht del' Waare nothig befunden wurden, eine satte 
rothe Farbung zu erzielen. Erst nach und nach wurden diese ganz 
unnatiirlichen Verhaltnisse abgeandert. Die Operation des TUrkisch
rothfHrbens dauerte anfangs W ochen, spa tel' Tage, und del' Stolz 
mancher Farbereien bestand darin, Garne in 3 Tagen tiirkischroth 
farben zu konnen, obwohl im Allgemeinen der Prozess lang ere Zeit 
in Anspruch nahm. 

Durch die Einfiihrung des Garancins wurde im Anfang del' 
vierziger Jahre eine bedeutende AbkUrzung des Prozesses ermog
licht, abel' die grosste Umwalzung erfuhr die Tiirkischrothfarberei 
seit del' Anwendung . des kLi.nstlichen Alizarins und del' Tiirkiseh
rothole. Wir konnen die Entwickelung diesel' Industrie noeh nicht 
als abgeschlossen betrachten, denn von dem Augenblick an, wo wir 
genauere Kenntnisse del' TheOl'ie des Tiirkischrothfarbens besitzen 
werden, diirften auch die gegenwartig iIll Gebrauch befindlichen 
Methoden eine weitere Vervollkommnung erfahren. 
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Bei den alteren Prozessen wurde die Baumwolle sechsmal oder 
noch mehr geolt, und jedem Oelen folgte ein langeres Lagern auf 
dem Rasen; spater wurden Lufthangen eingefiihrt, und die Zahl der 
Oelpassagen erfuhr nach und nach eine Verminderung, bis endlich 
deren drei als geniigend angesehen wurden, wahrend man gegen
wartig nur eine einzige Oelpassage mit gutem Ricinusol vornimmt. 
In den Jahren 1871 und 1872 wurde das Alizarin in die Tiirkisch
rothfarbereien eingefiihrt, und bereits im Jahre 1873 verdrangte das
selbe in einigen Schweizer Farbereien den bisher gebrauchten Krapp, 
trotz des hohen Preises, zu welchem das Alizarin anfangs verkauft 
wurde. Der so iiberaus schnelle Erfolg des Alizarins hat seinen 
Grund darin, dass mit demselben feurigere Tone erzielt werden 
konnten, dass der Farbeprozess bedeutend abgekiirzt wurde, und 
dass er nicht so schwierige Praparationen erforderte wie das alte 
Verfahren. 

Anfangs wurden die mit Alizarin gefarbten Garne von den 
Webern mit grossem Misstrauen aufgenommen, da dieselben er
klarten, die Garne waren zu fettig und liessen sich schlecht ver
web en. Diese Klage war insofern berechtigt, als die Garne, obwohl 
nach dem alten Verfahren geoit, nicht in demselben Masse dem 
A viviren mit Seife und Soda unterzogen wurden, und daher die 
uberschussigen fetten Substanzen sich noch auf der Faser befanden; 
infolgedeFlsen russten die Garne abo Diese Schwierigkeit wurde 
jedoch durch ein rationelles Oelen bald iiberwunden, und Alizarin 
wurde binnen kurzer Zeit allgemein gebraucht. Auch die Klagen, 
dass in Alizarin gefarbte Waaren nicht so echtfarbig seien wie die 
mit Krapp gefarbten, verstummten bald. 

Obwohl die meisten der gegenwartig erzeugten Tiirkischroth
artikel mit Hiilfe der kiinstlichen Tiirkischroth· oder Alizarinole 
gefarbt werden, wurde Olivenol doch nicht ganz aufgegeben, und 
in einigen Fabriken wird noch nach dem alten klassischen Verfahren 
geolt, wobei del' Prozess 2-4 Wochen dauert, da einige Farber der 
Meinung sind, mit dem alten, lange dauernden Verfahren bessere 
Resultate zu erzielen, als mit dem neueren, schnellen Verfahren. Es 
ist ubrigens Thatsache, dass das nach dem neueren Prozesse gefarbte 
Turkischroth, obwohl schoner im Ton, doch im Punkte der Echtheit 
mit dem nach dem alten Verfahren erzeugten nicht konkurriren kann. 

Man kann im Allgemeinen drei Methoden der Tiirkischroth
farberei auf Gewebe mittels Alizarin unterscheiden: 

1) die alte lange Zeit in Anspruch nehmende Methode, bei 
welcher die Emulsionsole verwendet wurden; 
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2) das neuere Verfahren, wobei die Waare vor dem Farben mit 
den Sulfoleaten praparirt wirdi 

3) den Prozess des Turkisehrothfarbens, bei welchem die Waare 
nach dem Farben geolt wird. 

Da das alte Verfahren zu wiederholten Malen in fruheren und 
neueren Abhandlungen beschrieben wurde, halten wir es nicht fUr 
nothig, uns eingehend mit demselben zu beschaftigeni wir wollen 
daher nul' kurz den Gang desselben anfUhren, um den Unterschied 
gegen die neueren, schnellen Verfahren besser hervorheben zu konnen. 

Altes Verfahren. 
Die Waaren, welche fUr Glattroth bestimmt sind, werden nicht 

gechlort, sondern, wie bereits in dem Kapitel Uber Bleicherei an
gegeben, einfach mit Soda ausgekocht. Sollen die rothgefarbten Ge
webe geatzt werden, so erhalten dieselben eine sogen. Halbbleiche, 
da die Erfahrung bewiesen hat, dass Uberbleichte Waare keine 
dunklen Rothtone liefert. :Man gebraucht die V orsicht, die Waare 
beim Chloren durch Natriumhypochlorit, statt durch Chlorkalk gehen 
zu lassen, weil dadurch bessere Resultate erzielt werden. 

Das alte TUrkischrothverfahren, bei welchem wiederholte Be
handlung mit der Emulsion von Tournantol und Natron odeI' Kali
lauge erfolgt, findet gegenwartig noch in der Farberei der losen 
Baumwolle und del' Garne Anwendung, dagegen weniger fUr Ge
webe. Die Operationen des alten Verfahrens, wie es jetzt ausgeubt 
wird, sind die folgenden: 

1) Oelen des trockenen Gewebes mit Tournantol auf del' Foulardir
maschine bei einer Temperatur von 110° C., wo bei der U eberschuss 
von Oel durch die Quetschwalzen entfernt wird. 

2) Aufhangen del' Waare in Warmhangen bei 70° C. wahrend 
2 Stunden. 

3) Foulardiren mit Sodalosung von 3° Be., Verhangen wahrend 
2 Stunden bei 75° C. 

Diese Operationen werden mehrmals wiederholt. 
4) Passiren durch Sodalosung von 1/2° Be. bei 40° c.; Waschen 

mi t Wasser; Trocknen. 
5) Pas siren durch Alaunlosung, welcher Krystallsoda im Gewicht 

von 25 Prozent des Alauns zugesetzt ist. Das Bad hat eine Starke 
von 1/2° Be. und eine Temperatur von 45° C. Man lasst die Waare 
25 Stunden liegen, wascht alsdann, trocknet durch Verhangen der
selben in geheizten Kammern, passirt hierauf eine schwache Natron
lauge und wascht abermals. 

Sansone. 15 
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6) Um 100 kg Waare zu farben nimmt man: 
7 -8 kg Alizarin, 20prozent., 

3 kg Sumach, 
30 kg Ochsenblut 

und eine geringe Menge Kreide, falls das Wasser nicht kalkhaltig 
ist. Man geht wahrend 1 Stunde bis zum Kochen und farbt wei tel' 
1 Stunde kochend. 

7) Man avivirt zweimal in geschlossenen kupfernen Kochkesseln 
bei einem Druck von 0,27 Atmospharen. Das erste A viviren dauert 
4 Stunden, wobei man Krystallsoda (3 Prozent des Gewichts del' 
Baumwolle) und 3 Prozent Seife verwendet; das zweite Aviviren 
wahrt 2 Stunden, wobei 21/2 Prozent Seife und 0,15 Prozent Zinn
salz verwendet werden. 

8) Waschen und Trocknen. 

Schnelles Verfahren der Tiirkischrothrarberei. 
Die ausgekochte, gebleichte und getrocknete Waare wird folgen

den Operationen unterworfen: 
1) Behandeln mit einer 5-10prozent. Tiirkischrothollosung auf 

dem Foulard und Trocknen auf der Cylindermaschine. 
2) Foulardiren mit essigsaurer Thonerde von 4-60 Be. und 

Trocknen. 
3) Verhangen in del' Oxydationsstube odeI' Passiren des Mather 

& Platt'schen Dampfapparates. 
4) Aussieden mit Natriumbiarseniat und Kreide oder Kreide 

und Kuhkoth, wobei das Gewebe hei einer Temperatur von 600 C. 
breit durch die Aussiedestande geht. 

5) Farben mit 7-8 Prozent Alizarin, 2 Prozent Tiirkischrotho1, 
1/4-1/2 Prozent Tannin. Dauer des Farbens 1-2 Stunden, wobei man 
bis auf 70° C. erhitzt und bei diesel' Temperatur 1/2 Stunde verbleibt. 

6) Trocknen ohne zu was chen. 
7) Oe1en mit 5prozent. Tiirkischrothollosung und Trocknen. 
8) Dampfen mit odeI' ohne Druck, 1 Stunde. 
9) Seifen mit 3 Prozent Oliveno1seife. 

10) Waschen und Trocknen. 

Alizarinroth. 
Die dritte Methode der Alizarinrothfarberoi, boi welcher das 

Oelen erst nach dem Farben erfo1gt, giebt zwar sehr schone feurige 
Tone, dieselben konnen jedoch hinsichtlich ihrer Echtheit keinen 
Vergleich mit den nach den beiden anderen Verfahren erzeugten 
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aushalten. Wenn man die nach diesem Prozess gefarbten Waaren 
manchmal auch als Tlirkischrothartikel bezeichnet, so wollen wir 
sie doch unter del' Benennung "Alizarinroth" von den anderen 
unterscheiden. Dieses Alizarinroth wird nach zwei Methoden er
zeugt; die erste beruht auf der Anwendung essigsaurer ThoneI'de, 
die zweite auf del' Benutzung von Natriumaluminat. 

Alizarinroth. Nr. 1 (mit essigsaurer Thonerde). 

1) Beizen des gebleichten Gewebes mit basisch essigsaurer 
rrhonerde von 4-50 Be. Trocknen und Oxydiren durch Dampfen 
odeI' Verhangen. 

2) Aussieden mit arsensaurem Natron und Kuhkoth wie ge
wohnlich; gut waschen. 

3) Farben in Alizarin wie fI'liher angegeben. Was chen und 
Trocknen. 

4) Oelen mit 10prozent. Alizarinollosung. Trocknen. 
5) Dampfen, 1 Stunde. 
6) A viviren wie beim vorigen Verfahren. 

Alizarinroih. Nr. 2 (mit Thollerdenatron). 

Das S ch lie p e r'sche Verfahren mit Thonerdenatron wurde 
bereits in einem frliheren Abschnitte besprochen. Die Operationen 
des gewohnlichen Prozesses sind die folgenden: 

1) Foulardiren des trockenen Gewebes mit Natriumaluminat von 
70 Be. Trocknen auf del' Cylindertrockenmaschine. 

2) Fixiren del' Thonerde auf del' Faser mittels einer Passage 
durch Salmiak oder Alaun. Waschen und Trocknen. 

3) Wiederholen del' Operationen unter 1 und 2. 
4) Farben wie zuvor. 
Das A viviren geschieht ebenfalls in derselben Weise wie beim 

vorherigen Verfahren. Die Mehrzahl del' glattroth gefarbton Waaren 
wird gegenwartig nach dem Natriumaluminatverfahren behandelt. 
Diese Methode, obwohl sie weniger solide Farbungen giebt als die 
mit essigsaurer Thonerde, wird besonders deshalb bevorzugt, weil 
bei derselben ein Verhangen oder Dampfen unnothig ist. 

Del' Unterschied in del' Echtheit del' nach den beiden Prozessen 
hergostellten Farben tritt besonders bei del' Erzeugung gelbstichiger 
Rothfarbungen hervor, zu denen Anthra- und Flavopurpurin henutzt 
werden, die bei Anwendung del' alkalis chen Beize weniger solid auf 
del' Faser haften. Die gelbstichigen Rothtone sind die meist hevor
zugten, und findet man daher auf dem Markte die verschie
densten Sorten Alizarin von Gelbstich bis Blaustich. Einige Farber 

15 * 
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ziehen es vor, Alizarin, Flavo- und Anthrapurpurin in reinem Zu
stande gesondert einzukaufen und nach Bedarf zu mischen. 

In der Erzeugung tiirkischroth gefarbter und bedruckter Waaren 
steht Grossbritannien, was die Quantitat betrifft, in allererster Reihe; 
besonders Lancashire und Schottland haben eine Beriihmtheit wegen 
der daselbst gefarbten Artikel erlangt. "T enn auch del' Kontinent 
in Bezug auf die Zahl del' erzeugten Stiicke dem britischen Insel
reiche nicht gleichkommt, so ist doch die Giite des Fabrikates dieselbe. 

Die Theo~ie der Tiirkischrothfarberei. 
In Bezug hierauf herrschen gegenwartig zwei Ansichten, von 

denen die eine auf chemischer, die andere auf mechanischer oder 
vielmehr physikalischer Grundlage beruht. 

Wahrend einige Chemiker annehmen, dass die in del' Tiirkisch
rothfarberei verwendeten fetten Substanzen einen chemischen An
theil bei del' Bildung des Rothlackes von Alizarin und Thonerde 
haben, behaupten andere, dass das Oel oder die Fette Substanz nur 
mechanisch wirke, indem sie den Thonerdealizarinlack gleich einem 
Firniss schiitzend umhiillt und dadurch gegen die Einwirkung del' 
Seife und anderer Reagentien widerstandsfahiger macht. Das Avi
viren: des Tiirkischrothlackes vergleichen die Anhanger del' mecha
nischen Theorie mit einem Firnissen, das der matten Farbung erst 
den feurigen Glanz verleiht. 

Betrachtet man jede diesel' Theorien fur sich allein, so kann 
man gegen sie die verschiedensten Einwendungen geltend machen, 
denn es lasst sich nach dem heutigen Stan de del' Forschung be
haupten, dass die Theorie del' 'riirkischrothfarberei auf chemischer 
un d auf physikalischer Grundlage beruht. Die fetten Substanzen 
verbinden sich in Wirklichkeit mit der Thonerde und treten in den 
mit Alizarin gebildeten Lack ein; gleichzeitig wirken sie aber auch 
mechanisch, gewissermassen als Firniss. 

Vor einigen J ahren waren in den Fachblattern verschiedene Ab
handlungen iiber diese Theorien zu lesen: Miiller-J acobs auf der 
einen Seite war ein Anhanger der mechanischen Theorie, Liechti, 
Suida und H. Schmid auf der anderen Seite traten fiir die che
mische Theorie del' Tiirkischrothfarberei ein. 

M ii 11 e r - J a cob s sieht die Turkischrothole, welche durch Be
handlung von Olivenal mit Schwefelsaure und nachheriges Waschen 
und Neutralisiren mit einem Alkali erhalten werden als eine Lasung 
des unzersetzten Oeles in einem Sulfoleat oder Sulforicinat an. 
Nach ihm wirkt diese Lasung wie eine Beize, indem sie das unzer-
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setzte Oel in sehr fein vel'theiltem Zustande an die Faser abgiebt, 
und er folgert daraus, dass die Einwirkung des Oeles eine rein 
mechanische ist, indem es den Alizarin-Thonerdelack umhiillt und 
ihn dadurch gegen jeden ausseren Einfluss schlitzt. 

H. S c h mid ist der Ansicht, dass das Oel an der Bildung des 
Lackes chemischen Antheilnimmt und in denselben eintritt; er fand, 
dass die Oele, auch wenn sie auf andere Weise als mit Schwefel
saure erzeugt wurden, wie eine Beize wirken. So wirkt z. B. die 
bei del' Verseifung von Ricinusol mit einer Saure abgeschiedene und 
in einem Alkali aufgeloste FettsHure wie ein Tiirkischrothol, und 
wird diese "Oelemulsion" genannte Praparation gegenwartig statt del' 
Sulfoleate in del' Tlirkischrothfarberei benutzt. Ja selbst die durch 
langes Schlitteln von Oelsaure mit gewohnlichem Wasser erhaltene 
Emulsion kann, wie Alb e l' t S c h e u l' e I' fand, statt des Tiil'kisch
rotholes verwendet werden. 

Lie c h t i und Sui d a stell ten ebenfalls eine chemische Theorie 
auf, und verdanken wir den beiden Forschern eine griindliche Studie 
libel' die Tlirkischrothole. 

Wir wollen in Folgendem die Grlinde darlegen, welche uns 
zu der Annahme veranlassen, die Theorie del' Tlirkischrothfarberei 
beruhe auf chemischen und auf physikalischen Grundsatzen. 

Zur Bildung des Tlirkischrothlacks sind Alizarin, Oel und 
Thonel'de die unentbehrlichen Bestandtheile, ohne welche liberhaupt 
kein Roth erzeugt werden kann; Kalk spielt ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Als in zweiter Linie zur Turkischrothfarberei verwendete 
Stoft'e sind Zinn und Tannin zu erwahnen. Die, gleichgliltig nach 
welcher Methode, auf del' Faser fixirte Thonerde kann als ein 
Aluminiumhydroxyd angesehen werden, dessen Hydroxylgruppen 
durch die betreft'enden Saureradicale ersetzbar sind. Bei del' An
wen dung eines sehr basischen Thonerdesulfats, welches wie Alumi
niumhydroxyd wirkt, erhalten wir Aluminiumhydrat [AI2(OH)6] in 
der reins ten Form auf del' Faser. N ehmen wir ferner an, das zur 
Verfiigung stehende Alizarin [C14 H6 02(OH)2] sei chemisch rein und 
frei von Iso- und Anthrapurpurin und das verwendete Oel sei freie 
Oelsaure [C17 Haa COOH]. Urn die Bildung eines ganz elementaren 
Lackes durch Formeln zu veranschaulichen, wollen wir folgende 
Gleichung aufstellen; da die Theorie noch sehr wenig Positives libel' 
die Bildungsweise des Tiirkischrothlackes zu Tage gefordert hat, so 
sind die gegebenen Formeln nur Bilder des V organges und machen 
durchaus keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit: 



230 XIV. Die Farberei. 

OH HO 014 H6 O2 10H HO} 

OH 
Al210H + 

OH ~g} 014 H6 O2 
OH 

+ 

Alumiuiumhydroxyd, Alizarin, Oelsaure, 
2 Molekiile. 1 Molekiil. 2 Molekiile. I g) c" H, 0, 

Ig}014 H 6 0 2 

0018 HasO 
0018 HaaO } 

o leo-AI umin i umalizara t. 

Untersuchen wir nun, ob eine solche Formel ttberhaupt moglich 
ist. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein gutes Roth erhalten wird, 
wenn man die folgenden Verhaltnisse einhalt: 

Thonerdebeize, entsprechend . 20 kg Alaun, 
Oel, entsprechend einer Menge von 10 kg Fettsaure, 

enthalt. 

7 kg 20prozent. Alizarin, 
welches etwa 1,4 kg trockenes Alizarin 

Die Atomgewichte dieser angewandten Korper sind die folgenden: 
Alaun K2 A12(S04)4 + 24H20 = 951, 
Alizarin 014 Hs 0 4 = 240, 
Oelsaure 01S O2 H34 = 282. 

Da 1 Molekttl Alaun 1 Molekttl Aluminiumhydroxyd cntspricht, 
so hatten wir: 

Theorie 

951 Alaun: 1 Molekttl 
480 Alizarin: 2 Molekttle 
564 Oelsaure: 2 Molekiile 

Praxis 

20 
1,4 

10 
Wie aus den Zahlen ersichtlich, ist das Verhiiltniss von Alaun zur 
Oelsaure ein der Theorie nahekommendes, hingegen finden wir 
zwischen Alaun und Alizarin eine grosse Differenz. Obgleich sich 
bei dem Verfahren nul' etwa 3/4 del' angewandten Beize auf der 
Faser fixiren, so ist doch die Menge des verwendeten Alauns und 
der Oelsaure in Anbetracht des verwendeten Alizarins del' Theorie 
nach eine zu grosse. Bei del' Annahme von nul' 1 Molekiil Alizarin 
fiir 1 Molekul Alaun wiirden wir zu folgenden Verhaltnisszahlen 
gelangen: 
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Alaun 951 
Alizarin 240 
Oelsaure 564 
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Praxis 

20 
1,4 

10 
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Auch in diesem Fane zeigt sich eine grosse Differenz zwischen der 
der Theorie nach nothigen Thonerde und der Menge, die in Wirklich
keit verwendet wird. Selbst angenommen, dass eine grosse Menge 
Alaun erforderlich ist, damit sich das zur Bindung von Alizarin 
nothige Aluminiumhydroxyd auf der Faser fixire, so braucht man 
8elbst in diesem Falle etwa dreimal so viel Alaun, als nothig ware. 

Es ist eine seit langer Zeit bekannte Thatsache, dass die vor 
clem Seifprozesse auf del' Faser fixirte Thonerdemenge nach dem 
A viviren der Stitcke bedeutend abnimmti in gleicher Weise hat die 
Praxis bewiesen, dass die bei der Tlirkischrothfarberei auf der Faser 
haften bleibende Thonerde sich stets in demselben Verhaltniss zu 
der Menge Kalk befindet, welche in der Asche des Gewebes nach
weisbar ist. 

Obwohl man die verschiedensten Angaben liber die zul' Fixil'ung 
des Alizarins nothige Thonerdemenge findet, so stimmen dieselben 
doch darin liberein, dass stets ein Ueberschuss del' Aluminiumbeize 
zu nehmen ist. Wir konnen daher annehmen, dass 1 Moleklil Alu
miniumhydrat resp. Alaun 1 Moleklil Alizarin erforderti es blieben 
dann noch zwei Hydroxylgruppen des Aluminium [AI2(OH)6] zu 
ersetzen librig, die wir uns durch Kalk in Anspruch genommen 
denken konnen: 

OH HO [0 
OH HO> C14 Ho O2 00> C14 H6 O2 

OH HO 
Al2 OH + HO> Ca = 6H20 + Al2 ~O> Ca 

OH HO OCC17 Haa 10.OCC17 Haa 
OH HO OCC17 Haa lO.OC,C17 Haa 

Es wlirde sich nach dieser Formel ein Lack, bestehend aus 
Kalk, Alizarin, Oelsaure und Thonel'de, gebildet haben. Obige 
Formel zeigt nul' eine del' zahlreichen Reaktionen, die zwischen den 
verschiedenen Bestandtheilen des Tlirkischrothlackes stattfinden 
konnen. In Wirklichkeit ist bis jetzt wedel' ein analytischer, noch 
ein experimenteller Beweis daflir geflihrt worden, dass sich statt 
1 Moleklil Alizarin nicht zwei oder auch mehr mit del' Thonerde 
vel'binden. Auch ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sich 
del' Kalk mit 1 Moleklil Alizarin verbindet, wobei sich dann em 
doppeltes Alizarat von Calcium und Aluminium bilden wlirde. 
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Betrefl's der Oelsa.ure nahmen wir an, dass Wlr dieselbe in 
reinstem Zustande zur Verfugung hatten; es ist sehr wahrscheinlich, 
dass bei Anwendung des durch Verseifung mit einer Saure darge
stellten Alizarinols die darin enthaltene Oelsaure als solche in den 
Lack eintritt; die bei der modernen Turkischrothfarberei nach dem 
Farben gegebene Oelpraparirung gestattet del' Oelsaure, durch die 
Einwirkung des Dampfes sieh chemisch mit dem Alizarinlack zu 
einer Art Alizarin-Thonerde-Seifenlack zu verbinden. Unserer An
sicht nach erleidet die Fettsaure wahrend des Dampfens keine che
mische Veranderung, da sie hierzu keine Zeit hat, sondern tritt un
verandert in den Lack ein. Beim alten Turkischrothverfahren, bei 
welchem die Waare vor dem Farben geolt wird, ist es gewiss, dass 
eine chemische Veranderung der verwendeten fetten Substanz durch 
den Einfluss del' Ritze, des Lichts und der Luft eintritt, und dass 
hierbei eine Oelbeize auf del' Faser fixirt wird, die sich durch 
Waschen nicht entfernen lasst. In dem modernen Prozesse muss 
bei del' Anwendung des praparirten Oeles ein ahnlicher V organg 
stattfinden, da ebenfalls eine in Wasser unlosliche Oelbeize auf dem 
Gewebe haften bleibt. Ob in beiden Fallen das Oel in derselben Weise 
verandert wird, ist bis heute noch nicht entschieden, es ist abel' 
wahrscheinlich, dass im alten Turkischrothprozess die Fettsaure eine 
Oxydation erfahrt, etwa ahnlich dmjenigen, welche beim Troeknen 
des Leinoles stattfindet. 

:Man kann ferner annehmen, dass das modifizirte Oel keine 
molekulare A enderung erfahrt, sondern einfach eine Addition von 
Sauerstofl' an das Saureradical stattfindet, wobei dasselbe unyer
andert bleibt und seine Fahigkeit, sich mit del' Thonerde zu ver
bind en, beibehalt, als ob keine Oxydation stattgefunden hatte. 

Del' Beweis, dass die fetten Substanzen wirklich in chemische 
Verb in dung mit dem Thonerdealizarinlack treten, ist in del' That
sache begrundet, dass sowohl beim alten wie modernen Tlirkischroth
verfahren eine gewisse :Menge Warme und Druck nothig ist, um 
feurige Rothtone zu erhalten; deshalb wird im alten Prozesse kochend 
ausgefarbt und die Waare unter Druck avivirt, wahrend es beim 
neuen Verfahren zur Erzielung derselbell Resultate unumganglich 
nothwendig ist, neben dem Prapariren mit Oel zu dampfen und das 
A viviren ebenfaUs unter Druck vorzunehmen. :Mit anderen Worten, 
die Bildung des Rothlackes, welche als eine Art Verseifung ange
sehen werden kann, ist nul' bei Gegenwart von Warme moglich, 
und hierin liegt del' Beweis, dass die eillzelllcn Bestandtheile des 
Lackes eine chemische Verbindullg eingehell. V{ oUten wir dieselbe 
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chemi~ch noch naher kennzeichnen, so konnten wir Alizarinroth als 
eine Farbe ansehen, in welcher die Oelsaure oder die homologen 
Fettsauren mit Alizarin, Thonerde und Kalk sich zu einem Seifen
lack verbinden. 

Beim alten klassischen Tiirkischroth bildet sich ebenfalls ein 
Seifenlack, doch ist die Fettsaure derartig verandert, dass sie sowohl 
physikalisch als auch chemisch wirkt, indem sie den entstandenen 
rrhonerde-Alizarin-Kalklack einhttllt, um ihn gegen itussere Einfliisse 
zu schutzen. Die Thatsache, dass beim alten TUrkischrothverfahren 
ein derartiger U eberschuss an Oel gebraucht wird, spricht zu 
Gunsten der physikalischen Theoriei meiner Ansicht nach verdanken 
die auf diese Weise gefarbten Waaren ihre grosse Echtheit gegen 
Seife nur del' Menge des modifizirten Oeles, welches die Farbe 
schUtzend umhullt. 

Die Anwendung von Sumach in der TLirkischroth- und speziell 
del' Krappfarberei erklart sich dadurch, dass die Gerbsaure des 
Sumachs mit del' Thonerde ein Aluminiumtannat bildet und als 
solches in den Farblack eintritt. 

Zwischen del' Reaktion, die durch das Oelen der Gewebe beim 
Turkischrothfarben hervorgerufen wird, und derjenigen, die beim 
Trocknen des Leinoles stattfindet, herrscht eine augenschein
liche Analogie. In beiden Fallen wiirde bei Anwendung del' un
praparirten Oele die Reaktion viel langere Zeit in Anspruch nehmen, 
z. B. wiirde ein Anstrich mit naturlichem Leinol einige Tage 
zum Trocknen brauchen, wahrend ein solcher mit einem Leinol, 
welches mit Mennige odeI' Bleiglatte gekocht wurde, schon nach 
einigen Stunden trocken ist. Wurden wir Oliven- odeI' Ricinusol 
als solches zum Oelen der Gewebe benutzen, so wurden sich die
selben nicht zu diesem Zwecke eignen, da das Trocknen del' Ge
webe zu lange Zeit brauchen wiirdei bei Anwendung des modifi
zirten Oeles erfordert das Trocknen jedoch nul' ganz kurze Zeit; 
mit anderen Worten: wir mussen dem Oliven- odeI' Ricinusol eine 
Behandlung angedeihen lassen, welche dem Kochen von Leinol mit 
Bleiglatte ahnlich ist. 

Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, bleibt dem Theoretiker 
noch viel zu thun ubrig, bis del' Prozess des TUrkischrothfarbens 
geniigend aufgeklart sein wirdi die Losung diesel' wichtigen Frage 
ware eine dankbare Aufgabe fur diejenigen Chemiker, welche sich 
derselben ganz widmen wollten. Del' Prozess des Oelens del' Waare 
und der des Trocknens von Leinol solIten wegen ihrer Ana
logie gleichzeitig ill das Bereich del' Studien gezogen werden. Um 
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derartige Untersuchungen auszufiihren, ist es nothwendig, dieselben 
Reaktionsbedingungen: Dauer des Aussetzens an der Luft, Tempe
ratur u. s. w., wie beim Arbeiten im Grossen einzuhalten. 

In einer im Bulletin de la Societe Industrielle de Mulhouse, 
Dezember 1888, Seite 730 veroft'entlichten Abhandlung hat Fischli 
interessante Thatsachen in Bezug auf die Theorie del' Tiirkischroth
farberei festgestellt. 

Die Tilrkischrothole des Handels enthalten meist Ricinusolsaure, 
theils im freien Zustande, theils an Alkalien gebunden. Chemisch 
reine Ricinusolsaure gab in Bezug auf Schonheit und Echtheit der 
Farbung sehr gute Resultate. 

Herr Fischli schlagt folgendes Verfahren ein, urn ein gutes 
Farberoth zu erzielen: 

1) Oe1en, 
2) Beizen mit Thonerde, 
3) Durchnehmen dmch Kreide, 
4) Farben, 
5) Oe1en, 
6) Dampfen, 
7) Seifen. 

Oelen. Dasselbe kann entweder mit ricinusolsaurem Ammonium 
odeI' Natron vorgenommen werden. Bei hoherer Temperatur wil'd 
die Ammoniakverbindung zersetzt, wo bei sich die Ricinuso1saure 
auf del' Faser fixirt und Ammoniak entweicht. Das Natriumricinat 
verhalt sich in del' gleichen Weise; durch den Einfluss del' Luft 
bildet sich kohlensaul'es Natron und freie Ricinusolsaul'e, die von 
del' Faser absorbirt wird. Beim einfachen Trocknen bei 50-60° C. 
findet jedoch nur eine theilweise Zersetzung statt. 

Zieht man die Fette Beize yon del' Faser mit Alkoho1 ab, so 
ergeben die Zahlen bei del' vorgenommenen Analyse, dass keine 
Oxydation stattgefunden hat. 

Das Beizen, welches entweder mit essigsaurer Thonerde oder 
Alaun vorgenommen wird, bietet in Fischli's Verfahren keine N euheit. 

Bei der Extraktion del' gebeizten Baumwolle fand Fischli, dass 
das Aluminiumsalz nicht vollig auf der Faser fixirt war. Bei einer 
hierauf folgenden Extraktion desselben Stoft'es wurde eine Mischung 
von Freier Ricinusolsaure und Aluminiumricinat nachgewiesen. 

Die Kreidepassage hat den bekannten Zweck, die Thonerde 
del' Beize auf del' Faser zu fixiren. 

In den ilbrigen Operationen del' Tiirkischrothfarberei hat die 
Untersuchung Fischli's keine neuen Anhaltspunkte geliefert. 
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Die Abhandlung Fisehli's bestatigt meine Ansicht tiber die 
Theorie der TUrkischrothfarberei vollstandig. Bei derselben findet 
eine Verseifung statt, deren Resultat die Bildung des so wider
standsfahigen Rothlackes ist. 

Aetzfarben auf Tiirkischroth. 
Aetzweiss. Nr. 1. 

1000 g Weinsaurelosung, 34° Be., 
1000 g Essigsaure, 4° Be., 
1000 g Dextrin. 

Aufdrucken und Trocknen. Die Waare geht dann breit durch einen 
Rollenstander, in dessen erster Abtheilung sich einBad von 100 g Ohlor
kalk auf 1 Liter Wasser befindet, wird naeh Verlassen dieses Bades 
von zwei Quetschwalzen von jedem Ueberschuss an Fltissigkeit be
freit und passirt hierauf eine zweite Abtheilung des Rollenstanders, 
in welcher das Gewebe durch Wasser gewaschen wird. Man muss 
Sorge tragen, stets einen U eberschuss an Kalk im Bade zu haben, 
um die frei werdende Saure zu neutralisiren, welche durch die Stticke 
mitgebracht wird, da das tibrige Roth sonst leicht zerstort werden 
konnte. Die Aetzung des TUrkischroth beruht auf del' Verbindung 
der Weinsaure mit dem Kalk vom Oalciumhypochlorit und dem 
Freiwerden del' unterchlorigen Saure, welche zerstorend auf jene 
Stellen des Titrkischroth einwirkt, welche mit Weinsaure bedruckt 
wurden. 

Aeizweiss. Nr. 2. 
1000 g Wasser, 
150 g Sti1rke 

werden verkocht, worauf in dem noch warmen Starkepapp 600 g 
Weinsaure gelost werden. Wegen des hohen Preises der Weinsaure 
war man schon seit langer Zeit auf der Suche nach Ersatzmitteln 
ftir diesel be, von den en sich die von Em ilK 0 P P empfohlene Arsen
saure als das geeignetste erwies. 

Aefzgelb. Nr. 1. 

1000 ccm Oitronensaft, 25° Be., 
450 g Weinsaure in Krystallen, 
500 g essigsaures Blei, 
125 g Starke 

werden miteinander verkocht und nach dem Erkalten 175 g Salpeter
saure von 33° Be. zugefUgt. Diese Farbe eignet sich sehr gut ftir 
Walzendruck, wahrend die folgende fUr Handdruck bestimmt ist. 
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Aetzgelb. Nr. 2. 
1000 eem Citl'onensaft, 290 Be., 

500 g Weinsaure, 
400 g salpetel'saul'es Blei 

werden gelost und verdiekt mit 
300 g Chinaclay, 
300 g Senegalgummi. 

Die mit diesel' Aetzfal'be bedl'uekte und hierauf getroeknete 
Waare passirt das Chlorbad und wird gewasehen; das Gelb wird 
in einem sehwaehen Chrombade bei 400 C. entwiekelt, dann die 
Waare dureh sehwaehe Salzsaure genommen und noehmals gewasehen. 

Aetzblau. Nr. 1. 

1000 g Wasser, 
150 g Starke, 

50 g Traganthsehleim 
werden vel'koeht und in del' noeh warm en Verdiekung folgende 
Substanzen gelost: 

700 g Weinsaure, 
75 g Oxalsaure, 

300 g gelbes Blutlaugensalz, 
300 g Eisenvitl'iol. 

Dureh Misehen del' blauen und gelben Aetzfarbe N r. 1 erhalt man 
je naeh den Verhaltnissen del' beiden versehiedene grline Aetzfarben. 

Aetzblau. Nr. 2. 
200 g Berliner-Blau, 
200 g Oxalsaure, 
500 eem heisses Wasser 

werden miteinander vermiseht, libel' Nacht stehen gelassen, wol'auf 
folgende Verdiekung zugefiigt wird: 

1500 eem Wasser, 
250 g Starke, 
400 g Weinsanre. 

Blauschwarze Aetzfarbe. 
300 eem Blauholzextrakt, 50 Be., 
700 eem Gallapfelextrakt, 50 Be., 
200 g Starke 

werden verkoeht, und in del' Warme zugefiigt: 
20 g gelbes Blutlaugensalz; 

hierauf klihlt man und miseht bei: 
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75 g EisenehlorUr, 33° Be., 
75 g salpetersaures Eisen, 400 Be. 

Aetzschwarz. 
1000 g Blauholzschwarz, 30 Be., 
200 g gelbes Blutlaugensalz, 
250 g dicker Traganthsehleim 

werden verkocht und 
500 g holzessigsaures Eisen, 20° Be., 

237 

zugegeben; hierauf wird kalt gerUhrt und ein weiterer Zusatz von 
125 g Eisennitl'at, 40° Be., 

vorgenommen. 

Druck auf mit Indigo gefRrbter Waare. 
Auf indigoblauem Gl'unde lassen sieh Zeiehnungen entwedel' 

dureh Reserven oder dureh Aetzfarben hel'vorrufen; erstel'es Ver
fahren wird gegenwartig nicht mehr so huutig wie frUher ausgeUbt, 
da sieh mit demselben nicht so scharfe und nette Zeiehnungen wie 
dureh den Aetzprozess el'zielen lassen. 

Die bloss ausgekoehte oder vollstandig gebleichte Waare wird 
in del' IndigokUpe ausgefarbt oder, wie del' faehmannisehe Ausdruck 
lautet "gektipt". Die Indigofarbel'ei hat in den letzten Jahrzehnten 
keine grosse Aenderung el'fahren, und die wesentlichste Neuerung 
besteht in del' Einfiihrung del' Rollen- oder Continuekiipe, welche 
die frUher gebl'auehten l'unden Kiipen naeh und naeh vel'drangt hat 
und ein eontinuirliches Farben gestattet. 

Die RollenkUpe ist eine gewohnliehe Rollenstande aus Eisen 
odeI' Cement, dureh welehe die Waare in ihrer Bl'eite Ubel' ein 
System von Gleitrollen geht. Die gegenwal'tig am haufigsten ange
wand ten Methoden der Reduktion sind die mit Zinkstaub und Kalk 
und die Hydrosulfitmethode von Se h ii t zen berger und Delalande. 
Del' Indigo wird in Holzbottiehen vorher reduzirt und naeh Bedarf 
in die KUpe eingetragen. Naeh dem Farben wird die Waare ge
sauert, um den Kalk und vel'sehiedene vernnreinigende Substanzen 
zu entfernen, hierauf gut gewasehen, getroeknet und ist nun zum 
Aetzen bereit. 

Aetzweiss. 
] 000 eem Wasser, 
1000 g Kalium- odeI' Natrittmbiehromat, 

850 g Natronlauge, 33° Be., 
750 g gebrannte Starke. 
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Je nach dem zu atzenden Indigoton kann man diese Farbe durch 
Zusatz von Verdickung abschwachen. 

Aefzgelb. Nr. 1. 

100 g Gummiwasser 1 : 1, 
150 g neutrales Natrium- oder Kaliumchromat, 

1500 g Chromgelb in Pastenform, 60prozent., 
werden bei massiger Warme bis zur yollstandigen Lasung des Chro
mates gemischt, kalt gerUhrt und 

zugefUgt. 
750 g Blut- oder Eialbull1inyerdickung 

Al bumi n verdi ck u ng. 
1000 g Albumin, 
1000 g Wasser, 

25 g Terpentin, 
25 g Amll10niak 

werden kalt miteinander gemischt und haufig umgertihrt. 

Aeizgelb. Nr. 2. 
100 ccm Wasser, 

75 g Kalium- odeI' Natriumchromat, 
75 g Krystallsoda 

werden gelost, mit 
75 g Starke, 

100 ccm Traganthschleim, 6prozent., und 
1500 g Chroll1gelb in 60prozent. Pastenforll1 

gemiseht, erhitzt, dann kalt gertihrt und 

zugeftigt. 
750 g Blutalbull1inlasung 

Aetzroth. 
1000 g Wasser, 
200 g Kaliull1bichromat, 
200 g Soda 

werden gelast und 
2400 g fein gepulYertes Vermillon, 
800 g Starke, 
300 g Traganthschleim, 6 prozent., 

beigemischt, erhitzt, kalt gertihrt und 
1400 g Blutalbull1inlasung 

zugegeben. 
Die angefuhrten V orschriften magen als Beispiele fUr die Be

reitung von Indigoatzfarben dienen, wozu jede Mineralfarbe sieh 
eignet, welche die folgende Saurepassage auszuhalten ill1 Stande ist. 
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Das Aetzbad besteht aus einer 7-8° Be. starken Schwefelsaure, 
in welcher 50 g Oxalsaure auf 1 Liter Flussigkeit gelost werden. Beide 
Sauren wirken auf das aufgedruckte Kaliumbichromat in del' \Veise 
ein, dass sie die Chromsaure in Freiheit setzen, welche ihrerseits 
den Indigo an den bedruckten Stellen in losliches Isatin verwandelt 
und gleichzeitig die Mineralfarben durch Coaguliren des Eiweisses 
nxirt. Die Stucke gehen bei einer Temperatur von 45° Be. durch 
das Bad, dessen Dauer 1-3 Minuten 'betragt und werden hierauf 
gut gewaschen. 

Ausser dieser Methode, die wir Cam i 11 e K 0 chI i n verdanken, 
wurden noch andere Verfahren, den Indigo zu atzen, empfohlen, 
doch hatten sie fast aIle keinen praktischen Erfolg. Unterdessen 
wurden wiederholt Versuche angestellt, Indigo mit einer eine Thon
erdebeize enthaltenden Aetzfarbe zu bedrucken und die Waare dann 
in Alizarin auszufarben. Das nach dieser Methode erzeugte Roth 
ist nicht von klarem Ton , der durch im Indigo selbst enthaltene 
und durch das Aetzen nicht vollstandig entfernte Verunreinigungen, 
wie auch durch die metallischen Bestandtheile del' Aetzfarbe beein
trachtigt wird. 

Indigo-Aetzfarbe 
fur in Alizarin auszufarbende Waaren. 

200 g Braunstein, 
750 g Aluminiumchlorid, 
500 g gebrannte Starke, 

1000 g Wasser. 
Auf in Indigo gefarbte Waare drucken, 1 Stunde ohne Druck 
damp fen , zuerst in warm em , dann in kaltem Wasser waschen, die 
Thonerde auf gewohnliche Weise nxiren, und hierauf in Alizarin 
odeI' Coeruleln, Fustel oder Quercitron ausfarben. Ein grosser 
Nachtheil dieser Methode besteht darin, dass durch die beim Dampfen 
freiwerdende Salzsaure die Faser etwas leidet. 

Eine weitere Aetzmethode besteht im Prapariren gekupter Waare 
mit einer Kaliumbichromatlosung und Aufdruck einel" wal"men 
Druckfarbe, welche Oxalsaure und Schwefelsaure enthalt. Diesel" 
Prozess ist das umgekehrte Camille Kochlin'sche Verfahren und 
wegen des leichten Bruchigwerdens der mit Kaliumbichromat prHpa
rirten Gewebe nicht zu empfehlen. 

Chlorsaures Natl'on, in Verbindul1g mit Vanadium, Aluminium 
und Chromchloraten wurde wiederholt als Aetzmittel auf Indigo 
empfohlen, abel' aIle Versuche haben nicht zur Einfuhrung in die 
Praxis gefuhrt. Seit del' Einfuhrung des Schlieper'schen Glycose-
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prozesses haben die Indigoajzmethoden, welehe gleiehzeitig Thonerde 
auf del' Faser fixirten, fast ganz an Bedeutung verloren. Wie man 
leieht einsehen wird, kann man, statt die Waare in del' Indigokupe 
auszufarben, naeh del' Schlieper'sehen Methode auf beiden Seiten 
klotzen odeI' bedrueken und dann dureh Aufdruek von Kalium
biehromat auf gewohnliehe Weise atzen. 

In neuerer Zeit fand man in dem rothen Blutlaugensalz ein 
sehr geeignetes Oxydationsmittel, dureh welches sieh Indigo naeh 
einer neuen Methode atzen las st. Leider ist del' Preis des rothen 
Blutlaugensalzes bis jetzt noeh ein Hinderniss fUr die ausgedehntere 
Verwendung desselben. 

Ferricyankalium-Aetzfarbe. 

1000 g Wassel', 
1000 g essigsaure Thonerde, 12° Be., 
2000 g rothes Blutlaugensalz, 
200 g Essigsaure~ 6° Be .. 

2000 g gebrannte Starke. 
Auf indigogefarbte Waare aufdrucken, bei 45° C. troeknen, eme 
12° Be. starke Natronlauge passiren, gut was chen, in Alizarin aus
farben etc. Um die Auflosung del' Thonerde dureh die Natron
lauge zu verhindern, ist es vOl'theilhaft, del' Farbe ein Magnesium
salz zuzusetzen, z. B. essigsaure Magnesia. Ausserdem kann das 
rothe Blutlaugensalz in Verbindung von Natronlauge und den ver
sehiedenen Mineralfarben zu far big en Aetzungen auf Indigogrunde 
benutzt werden. 

Elektrisehe Aetzm ethoden wurden von Gop pel s I' 0 e del' em
pfohlen, und wenn dieselben aueh das Versuehsstadium nieht Uber
sehritten haben, so bleiben sie immerhin sehr interessant. 

Weisse odeI' far'9ige Zeiehnungen konnen auf gekiipter Waare 
ausserdem mittels Reserven (Sehutzpapp) erzeugt werden, und geben 
folgende Rezepte Beispiele dieses ehemals sehr stark betriebenen 
Zweiges del' Druekindustrie. 

Weissreserve. Nr. 1. 
1000 g Wassel', 
250 g Kupfervitriol, 
250 g Zinksulfat 

werden bei massiger Warme gelost und mit 
200 g Mehl und 

50 g Dextrin 
verdiekt. 
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Weissreserve. Nr. 2. 

1000 ccm Wasser, 
200 g Starke, 
100 g Dextrin 

werden verkocht, und in die noch lauwarme Verdickung 
500 g Kupfersulfat, 
250 g Zinksulfat, 
125 g Kupfernitratlosung, 370 Be., 

eingetragen. 
Gelbreserve. 

1000 ccm 'Vasser, 
1000 g Kupfersulfat, 
1000 g Bleinitrat 

werden miteinander gut vermischt und dann zugesetzt: 
600 g Mehl, 
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1000 g Baryumsulfatpaste (Nebenprodukt bei der Dar-
steHung essigsaurer Thonerde); 

gut kochen, kalt ruhren, aufdrucken und trocknen. Die Waare 
wird him'auf in der Indigokupe ausgefarbt, behufs Entfernung des 
UberschUssigen Kalkes mit schwacher Schwefelsaure behandelt und 
geht dann durch ein Chrombad von 12 g Kaliumbichromat auf 1 Liter 
Wasser, bei einer Temperatur von 380 C.; was chen und durch ein 
Salzsaurebad von 1/20 Be. nehmen, welches auf 1 Liter FIUssigkeit 6 g 
Oxalsaure enthalt. 

Orangereserve 

wird auf dieselbe Weise wie die Gelbreserve dargesteHt, nur nimmt 
man statt der dort angegebenen Wassermenge gleiche Theile folgen
der Praparation: 

Orange- Stammfarbe. 
1 1 Wasser, 

400 g Bleiacetat, 
200 g Bleiglatte 

werden so lange miteinander verkocht, bis die Bleiglatte weiss wird; 
man ersetzt das abgedampfte Wasser, lasst absetzen und benutzt 
die klare Losung zur Bereitung der Orangereserve. Dieselbe wird 
aufgedruckt, die Waare getrocknet, in del' KUpe gefarbt und in 
gleicher Weise wie bei del' Gelbreserve angegeben behandelt I nur 
mit dem Unterschied, dass man die Waare statt durch ein Salz
und Oxalsaurebad bei 800 C. durch ein Chrombad nimmt, welches 3 g 
Kaliumbichromat in 1 Liter Wasser enthalt, und dem soviel geloschter 
Kalk zugesetzt ist, dass das Bad milchig erscheint. Die Waare wird 

Sansone. 16 
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so lange in del' Flussigkeit gelassen, bis del' erwUnsehte Orangeton 
erreicht ist, dann gewaschen und getrocknet. 

Bei del' Erzeugung des sogen. Lap i s a l' t ike 1 s werden ver
sehiedene Beizen, wie 'l'honerde, Eisen, odeI' beide gemiseht, in die 
Reserve eingefUhrt und die Waare, naeh erfolgter Indigoausfarbung, 
in Alizarin und anderen Farben ausgefarbt. Diesel' ehemals stark 
fabrizirte Artikel wi I'd gegenwartig nul' noeh in sehr wenigen Fa
briken hergestellt. Folgendes Rezept giebt einen Anhalt fur die 
Herstellung einer Thonerdereserve unter Indigoblau: 

Rothreserve. 
2000 g salpetersaures Zink, 22° Be., 

500 eem Wasser mit Magenta odeI' Rothholz angefarbt, 
250 g Alaun, 
200 g Bleiacetat 

werden bis zum vollstandigen Auflosen des Alauns el'hitzt und mit 
150 g Starke, 
50 g Dextrin 

verdiekt. 
Die Indigokupen werden hauptsaehlich nach drei Verfahren 

angesetzt: dem Zink-, Hydrosulfit- und Eisenvitriolverfahren, 
welehealle drei bei rich tiger Behandlung gute Resultate liefern. 
Da die in del' Praxis Ubliehen Mengenverhaltnisse beim KUpenansatz 
ausserordentlich von einander abweiehen, so wollen wir hier nul' ganz 
kurz die einfachsten V orschriften fUr die verschiedenen Kupen geben. 

Eisenvitriolkupe. 
50 g Indigo, 

100 g Eisenvitriol, 
150 g Kalk. 

Zinkstaubkupe. 
50 g Indigo, 

100 g Zinkstaub, 
100 g Kalk. 

FUr beide Kupen variirt die Wassermenge je naeh del' ge
forderten NUance, doeh kann man als Basis annehmen: 

500 cem fUr dunkle NUancen, 
1000 ccm fiir mittlere Niianeen. 

Hydrosulfitkupe. 
10 g Indigo, 
10-15 g Kalkmilch (200 g Kalk auf 1 Liter) 

und so viel Natriumhydrosulfit von 25° Be., als von 80-100 g Natrium
bisulfit erzeugt werden. Man mischt das Ganze in einem Bottich 
und tragt das redlj.zirte Produkt naeh Bedarf in die Kiipe ein. 
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D ars tell ung de s Hydro s ulfi ts. 
1 1 Natriumbisulfit, 31° Be., 
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100-120 g Zink (Zinkstaub, Zinkfolie odeI' granulirtes Zink) 
werden wahrend 1 Stunde tiichtig umgeriihrt, die Fliissigkeit vom 
Zink abgegossen und dieses zur Bereitung einer neuen Portion ver
wendet. Bei der Reaktion wird die Halfte des Zinks verbraucht. 
Das erhaltene Hydrosulfit hat eine Starke von etwa 33° Be. 

Rister oder Manganbronze. 
Die Waare wird mit einer Lasung von Mangansulfat odeI' 

-Chloriir von 40° Be. foulardirt, getrocknet und zweimal durch 
Natronlauge genommen i bei del' erst en Passage hat die Natronlauge 
15° Be., bei der zweiten etwa 7-80 Be. Hierauf erfolgt ein 
Waschen der Stucke und eine Passage durch eine 11/2° Be. starke 
ChlorkalklOsung i den Schluss del' Operation bildet ebenfalls ein 
Waschen und endlich ein Trocknen. Die TheOl·ie del' Bisterfarberei 
ist die folgende: Bei dem Durchnehmen durch Natronlauge wi I'd 
Manganoxydhydrat auf del' Faser niedergeschlagen, welches sich 
durch die Einwirkung des Chlorkalks zu Mangansuperoxyd oxydirt. 

Auf Manganbister lassen sich durch Aufdruck von Zinnsalz 
Aetzungen hervorrufen, welchen folgende Reaktion zu Grunde liegt: 
Das Zinnsalz reduzirt das Mangansuperoxyd zu Manganoxydul, wo
bei das Zinnchloriir zur Zinnsaure oxydirt und Salzsaure frei wird, 
welche letztere das Manganoxydul in Manganchloriir verwandelt, 
das durch Waschen von del' Faser entfernt wird. Druckt man 
neben Zinnsalz Farbstofl'e auf, welche durch dasselbe nicht zerstort 
werden, so erhalt man farbige Aetzungen auf braunem Grunde. 

Aetzweiss. 
1000 ccm Wasser, 
400 g gebranntes Dextrin 

werden verkocht und dann zugefugt: 
500 g ZinnsalzlOsung, 8° Be., 
400 g Weinsaure. 

Aetzblau. Stammfarbe. 
1000 ccm Wasser, 
150 g Starke, 
100 g hellgebranntes Dextrin, 

70 g gelbes Blutlaugensalz 
werden miteinander verkocht, und nach erfolgtem KaItriihren einge-
mischt: 200 g Weinsaure, 

100 g Oxalsaure, 
50 g Eisennitrat. 

16* 
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Unmittelbar vor dem Druck mischt man 5 Theile Stammfarbe mit 
3 Theilen concentrirter Zinnsalzlosung. 

Aetzgelb. 
1000 cern heisses Wasser, 
400 g Dextrin, 
500 g Bleinitrat 

werden heiss gelost und 
400 g Weinsaure 

zugesetzt. Vor dem Druck fiigt man zu 3 Theilen dieser Farbe 
1 Thf)il Zinnsalzlosung. Das Gelh wird durch ein nachheriges 
Chromiren entwickelt. Durch Vermischen von Aetzgelb und -Blau 
erhalt man eine griine Aetzfarbe. 

Das Schwarz ist entweder ein Eisenblauholzschwarz oder Anilin
schwarz, welches einfach auf den Bistergrund ohne Zinnzusatz auf
gedruckt wird. 

Aetzroth. 
1000 cern Rothholzextrakt, 100 Be., 
200 g Starke, 
15 g Kupfersulfat, 
15 g Salmiak 

werden verkocht, und dann zugesetzt: 
50 g Zinnsalzlosung. 

Vor dem Druck mischt man 3 Theile Stammfarbe mit 1 Theil 
Zinnsalzlosung. 

AIle die angefiihrten Aetzfarben werden auf mit Manganhister 
gefarbte Waare gedruckti nach dem Druck hangt man die Stucke 
auf, passirt wahrend 2 Minuten den Mather & Platt'schen Dampf
apparat, wascht gut, nimmt die mit Weiss und Roth bedruckte 
Waare durch ein Kreidebad, wascht und trocknet. Die mit Gelb 
und Blau geatzte Waare wird nach dem 2 Minuten dauernden 
Dampfen chromirt, gewaschen und getrocknet. 

Weisse und andere Aetzfarben auf Bister kann man auch mit
tels Rhodansalzen hervorrufen. 

Farberei der Benzidinfarbstoife. 
Benzopurpurin 4 B (blaue Marke) 

wird wahrend 1 Stunde kochend gefarbt, und nimmt man folgende 
Verhaltnisse: 5 Prozent Pottasche, 

2112 Seife, 
3 Benzopurpurin 4 B. 
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Statt der Pottasche lassen sich folgende Produkte verwenden: 
5-10 Prozent Natriumphosphat, 

5 Krystallsoda, 
5 Borax, 
5 Natriumsilicat, 
5 Praparirsalz, 
5 Glaubersalz. 

Licht- und luftechtere Farbungen lassen sich dadurch erzielen, dass 
man die Waare nach dem Farben durch kaltes Wasser nimmt, dem 
5 Prozent Krystallsoda zugesetzt sind. Feuriger und zugleich 
dunkler wird der Rothton, wenn man die Waare statt durch oben 
erwahntes Sodabad, durch 5-10 Prozent Alizarinollosung enthalten
des kaltes Wasser passiren lasst und dann trocknet, ohne zu waschen. 

Die Alizarinollosung wird wie folgt bereitet: 
5 Theile Soda werden in 

75 Theilen Wasser gelost und mit 
25 Theilen neutralem TUrkischrothol 

gut vermischt. Benzopurpurin 4 B liefert vollere und blaustichigere 
Tone als Benzopurpurin B. Bei demselben verwendet man 2-21/2 
Prozent Pottasche, und ist ein moglichst concentrirtes Bad zu em
pfehlen. Das Farbebad wird nicht ausgezogen und kann nach 
einem weiteren Zusatz von Farbstoft' und alkalischen Salzen von 
neuem gebraucht werden. 

Benzoazurin 
wird wahrend 1 Stunde koch end in folgendem Bade gerarbt: 

5-10 Prozent Glaubersalz, 
21/2 ~ Seife, 

2-31/2 Benzoazurin. 
Statt des Glaubersalzes kann man 5-10 Prozent Natriumphosphat 
verwenden. 'Die gefarbte Waare wird durch ein lauwarmes Seifen
bad genommen, urn die nur mechanisch anhaftenden Farbstoft'theilchen 
zu entfernen, gut gewaschen und getrocknet. Urn schone Indigo
tone zu erhalten, setzt man dem Benzoazurinbad 1-11/2 Prozent 
Chrysamin (auf Benzoazurin berechnet) zu. Diese Indigofarbungen 
haben den Vortheil, sich nicht abreiben oder auswaschen zu lassen. 

Benzoazurin ist saure- und lichtecht. Das Farbebad wird nicht 
erschopft, muss daher aufbewahrt werden i fiir jede neue Partie 
Waare fugt man etwa bIos die Ralfte des ursprUnglich verwendeten 
Farbstoft'es hinzu. 

Die Benzidinfarbstoft'e haben die Eigenschaft, als Beize fUr ge
wisse Farbstoft'e dienen zu konnen. So lassen sich auf einem zuerst 
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in Benzoazurin gefarbten Gewebe durch nachheriges Ausfarben in 
Magenta, Safranin, Eosin etc. die verschiedensten Effekte erzielen. 

31/2 

7 
2-21/2 
2-21/2 

Azoblau. 
Prozent Farbstoff, 

Natriumphosphat oder 
Seife oder auch 
Pottasche. 

Wahrend 1 Stunde kochend farben, wobei eine rothstichige Farbung 
resultirt, welche in kaltem Wasser gewaschen und in einer Luft
hange oder Warmstube getrocknet, sieh in ein schones Blau ver
wandelt. Auch bei Azoblau zieht die Waare den Farbstoff nicht 
vollig aus dem Bade, und lasst sich dieses nach einem weiteren 
Farbstoffzusatz von neuem gebrauchen. 

Ohrysamin 
fur eine mittelgelbe NUance farbt man mit 

7 Prozent Natriumphosphat und Seife oder Olivenol oder mit 
3 Natriumsilicat und Seife oder Olivenol und 
1 Chrysamin in Pulverform. 

Man bringt das Bad zum Kochen, tragt die Waare ein und farbt 
1 Stunde, wobei man das Bad abkUhlen las st. Durch Farben in 
der Siedehitze erhalt man rothe Gelbtone. Das Bad · ist aufzu
bewahren und durch Zusatz von etwa der Ralfte der fruher ver
wendeten Farbstoffmenge weiter benutzbar. 

Benzoazurin und Benzopurpurin lassen sich nach folgenden Ver
fahren atzen: 

Aeizweiss. 
P /2 1 Wasser, 
160 g Weizenstarke, 
160 g dunkelgebrannte Starke 

werden miteinander gekocht, kalt gerUhrt, und zugesetzt: 
100 g Zinnsalz, 
100 g essigsaurer Kalk, 100 Be. 

Drucken, trocknen, 1/2 Stunde dampfen. 

Aetzgelb. 
920 g Gummiwasser, 
480 g Kreuzbeerextrakt, 300 Be., 
320 g essigsaures Zinn, 
240 g essigsaures Chrom, 200 Be., 

40 g Zinnsalz. 
Beim Aetzen von Benzoazurin hat sich der Nachtheil herausgestellt, 
dass die gelttzten weissen Stellen beim Seifen der Waare durch ab
fallendes Azurin sehr leiden. 
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Die Operationen des Zeugdruckes lassen sich in sechs ver-
schiedene Arten eintheilen: 

1) Die Bleichoperationen. 
2) Die Bereitung der Druckfarben. 
3) Die U ebertragung der Farben auf das Gewebe durch Druck. 
4) Das Fixiren der Farben durch direktes Verfahren oder 

durch Farben. 
5) Das Waschen und Reinigen der bedruckten Waaren durch 

das Seifen und Chi oren. 
6) Das Appretiren. 

Die Mascbinen der Bleicherei. 
Die Bleicherei ist bereits an anderer Stelle ausftihrlicher be

sprochen worden, und ist beztiglich der in Fig. 1 u. 2 und Tafel II 
ersichtlichen Maschinen nicht viel nachzutragen. 

Nicht jedes Druckwerk besitzt auch eine eigene Bleicherei j in 
vielen Fabriken wird nur solche Waare gefarbt oder bedruckt, 
welche bereits gebleicht geliefert wird: dies gilt besonders fUr den 
Exporthandel, bei welchem die gebleichte Waare erst an dem Orte 
ihrer Bestimmung weiter bearbeitet wird. - Folgende Betrachtungen 
mogen dem Kapitel Bleicherei noch hinzugeftigt werden. 

Zum Sengen der Waaren ist sowohl die durch freies Feuer ge
heizte Platten- als auch die Cylindersengmaschine noch vielfach in 
Verwendung. Obwohl in den neueren Fabriken die Gassenge die 
am meisten tibliche ist, geben einige alte Praktiker doch den zuerst 
erwahnten beiden Sengmaschinen den Vorzug. 

Eine neue Maschine besteht aus einem drehbaren hohlen Kupfer
cylinder, der durch ein Gas- und Luftgemisch rothgliihend gemacht 
wird und vor dem sich eine Reihe von Gasbrennern befindet. Die 
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Waare wird derart gefuhrt, dass sie zuerst liber die oft'enen Flammen 
der Brenner und dann liber den gluhenden Cylinder streicht. 

1m Anschluss hieran bringen wir noch die Abbildungen einiger 
Maschinen, welche in der Bleicherei in Gebrauch sind: 
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Fig. 15. Waschmaschine. 
Fig. 16. Wasch- und Sauremaschine, welche auch zum Seifen 

benutzt werden kann. 

Fig. 17. Squeezer oder Ausquetschmaschine fUr die gebleichte Waare. 

Fig. 17. 
Fig. 18. 

Circulation. 

Squeezer, zum Ausquetschen der gebleichten Waare. 
Kochkessel fUr Baumwollzeug mit Injector fUr innere 
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Fig. 19. Scheermaschine, flir zum Druck bestimmte Zeuge. 
Dieselbe entfernt den durch das Sengen nicht vollig weggebrannten 
Flaum del' Stucke, del' sonst zu Unregelmassigkeiten beim Bedrucken 
Anlass geben wUrde. 

Fig. 18. Kochkessel fUr Baumwollzeug mit Injector fiir innere Circulation. 

Tafel VI. Fig. 1. Ausbreiter, um die Waare, welche durch 
die anderen Maschinen in Strangform Iltuft, VOl' dem Trocknen 
auszubreiten j Fig. 2. Ausbreiter mit Trockentrommeln. 

Tafel VII. Trockenmaschine mit Streckvorrichtung. 
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Tafel VI. 
Sansone. (Zu Seite 251.) 

Fig. 1. Ausbreiter von Birch. 

Fig. 2. Ausbreiter mit Trockentrommeln von Birch. 



Sansone. 

Trockenmaschine mit 



lit Streckvorrichtung. 

Tafel VII. 
(Zn cite 251.) 
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Einrichtungen fur die Bereitung der Druckfarbeu. 
In gut eingerichteten Druckfabriken werden die Farben in 

einem eigens hierfttr bestimmten Raumc, del' sogen. Farbkiiche, be
reitet i zur besseren Aufsicht ist es gut, wenn die Farbkttche nicht 
zu weit vom Laboratorium gelegen ist. Die direkte Leitung unter
steht dem Farbkoch. Die Fithrung einer Farbkttche erfordert grosse 
praktische Erfahrung und Geschicklichkeit, denn oft hangt del' Er
folg spaterer Operationen von der guten Bereitung del' Druckfarben abo 

Die FarbkochkesseI. In den meisten Druckfabriken bedient 
man sich zum Kochen del' Farben odeI' Verdickungsmittel einer 

Fig. 20. Duplexkesselanlage von Storey & Son. 

Reihe von Apparaten, die auf einem gemeinsamen eisernen Gestell 
ruhen und deren Gehalt 4-40 Liter und noch mehr betl'agt. Die 
Anordnung derselben ist aus Fig. 20 und Tafel VIII u. IX er
sichtlich. Die Kessel bestehen aus Kupfer und haben einen 
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doppelten Boden, del' das Erhitzen mit Dampf gestattet. Nach er
folgtem Kochen wird zur Abklihlung der Farbe Wasser zwischen 
die doppelten Wande eingeflihrt; jeder Kessel ist daher mit Dampf
und Wasserleitung sammt den nothigen Hahnen versehen, ausser
dem befindet sich libel' jedem Kessel eine Wasserzuflihrung, die 
theils zur Bereitung del' Farbe, theils zur Reinigung des Kessels 
dient. Das Ausloeren eines Kessels wird sehr erleichtert, wenn 
sich derselbe umkippen lasst. Das Mischen dol' Farben geschieht 
entweder durch Handarbeit odeI' ein mechanisches Rlihrwerk, wie 
solches in den erwahnten Abbildungen dargestellt ist. 

Die Farbkochkessel sind verschiedener Konstruktion; in manchen 
Fallen sind sie dauernd befestigt und nicht drehbar, weshalb man 
das Ausleeren mit geeigneten Gefassen vornehmen muss. 

Bei der Bereitung von Verdickungen und starkehaltigen Druck
farben muss man besonders darauf achten, die Starke zuerst mit 
wenig Wasser oder den betreffenden Materialien gut anzuteigen, 
dann, bevor man zu kochen anfangt, nach und nach die librigen 
Bestandtheile zufligen. Diese Vorsichtsmassregel ist beim Arbeiten 
im Kleinen oder beim Erhitzen libel' freiem Feuer besonders ge
boten; denn unterlasst man das Anteigen del' Starke mit kaltem 
Wasser und beginnt sofort mit dem Kochen, so erhalt man eine 
Verdickung von ungleicher COllsistenz, die ausserdem noch rohe 
Starketheile enthalt, welche durch den sie umhlillenden Kleister, del' 
sich durch ein zu schnelles Aufkochen bildet, am Aufquellen ver
hindert wurden. Bei der Bereitung von Gummilosungen ist diese 
Vorsicht in Anbetracht del' leichten Loslichkeit der Gummiarten 
nicht nothigi man kann daher die Gummiverdickungon in holzernen 
Bottichen durch direkten Dampf bereiten. 

An manchen Farbkochkesseln ist die Einrichtung getroffen, den 
entweichenden Dampf in einen Kondensationstopf zu flihren, was 
den Zweck hat, so viel wie moglich an Dampf zu sparen und ausser
dem das heisse Kondensationswasser zu sammeln, da es von V 01'

theil ist, in del' Farbkiiche stets warmes Wasser in Vorrath zu haben. 
Das Sieben oder "Pas siren" der Druckfal'ben. Nachdem die 

Farben Fertig gekocht oder gemischt sind, mlissen sie VOl' dem Druck 
gesiebt odeI' "passirt" werden; das Sieben hat nicht allein den 
Zweck, etwaigen Sand odeI' StarkeklUmpchen aus der Farbe zu 
entfernen, sondern solI auch dazu dienen, die Farbe inniger zu 
mischen und ihr eine geschmeidige, gut druckbare Form zu geben. 

Obwohl Farben-Siebmaschinen verschiedener Bauart hergestellt 
wurden, urn grossere Farbmengen auf einmal sieben zu konnen, sind 
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doch nul' sehr wenigc derselben in wirklichem Gebrauch. In del' 
Mehrzahl del' Fabriken zieht man das Sieben durch Handarbeit 
dem mit del' Maschine VOl', obgleich ersteres bedeutend theurer ist. 
Die in die Praxis eingefuhrten Siebmaschinen beruhen auf zwei 
Prinzipen: nach dem einen wird die zu passirende Farbe durch ein 
Sieb gepresst, nach dem anderen erfolgt das Sieben mit Hulfe eines 
Vacuums. In den Fabriken des Kontinents bedient man sich haufig 
eines Metallsiehes, durch welches die Farhen unter Anwendung einer 
BUrste gedrUckt werden; diese Art eignet sich ganz gut fUr gewisse 
Farben, hat abel' den Nachtheil, dass oft BUrstenhaare in die ge
siebte Farhe gelangen und zu Unregelmassigkeiten beim Druck 
Anlass geben. 

Die Druckmaschine. 
Die Druckmaschine besteht im Wesentlichen aus einem schweren 

eisernen Cylinder, del' um eine Axe drehhar ist und sich durch 
eine besondere V orrichtung heben und niedriger stellen lasst. Der
selbe ist mit mehreren Lagen eines "Lapping" benannten Gewebes 
umwickelt, welche Lagen mit dem Ausdrucke "Rombage" bezeichnet 
werden und den Zweck haben, cine elastische Unterlage gegen die 
Druckwalze zu bilden. Da das Lappinggewehe einen starken Druck 
auszuhalten hat, muss es von guter Qualitat sein; in del' Regel ver
wendet man einen Stoft~ dessen Kette aus Wolle und dessen Schuss 
aus Leinen besteht. Bombagen mit Kautsehuk- odeI' Guttapereha
Ueberzug haben sich nicht in del' Praxis cinbiixgern konnen. 

Gegen den yorerwalmten, "Presseur" genannten Cylinder wird 
die Druekwalze gepresst; dieselbe erhalt die nothige Farbe yon del' 
im Farbtrog odeI' Chassis sieh drehenden Auftragwalze, welehe mit 
einem Baumwollgewebe, dem "Chassistueh" umwiekelt ist. 

Urn den Uebersehuss an Farbe von del' Druckwalze zu ent
fernen, befindet sieh hinter derselben ein Abstreiehmesser: die 
"Rakel"; dassel be ist eine dUnne Klinge aus Stahl odeI' Messing 
und liegt in einem Winkel gegen die Druckwalze geneigt. Damit 
die Rakel die Farbe gleiehmassig ahstreiehe und die Gravirung nicht 
beschadige, wi I'd sie dureh die "RakelfUhrung" in einer horizontalen, 
hin- und hergehenden Bewegung erhalten. Mitunter bedient man 
sich beim Drucken noeh eines zweiten Abstreiehmessers, del' "Contre
rakel", welche sich del' Rakel genau gegenuber befindet und den 
Zweck hat, die vom Gewebe auf die Druckwalze gefallenen Harehen 
zu entfernen. Die Contrerakel hat keine Fuhrung, sondern liegt 
in festen Lagern. 
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Das zu bedruckende Gewebe lauft zwischen der gravirten Kupfer
walze und dem Presseur. Mit dem Gewebe parallellauft eine Woll
oder Kautschukdecke, die den Namen "Sack" fuhrt, und als elastische 
Unterlage fUr das zu bedruckende Gewebe dient. Die Decke ist, falls 
sie aus Wolle besteht, an beiden Enden sorgfaltig zusammengenaht, 
falls Kautschuk dazu verwendet ist, mit einer Losung von Kaut
schuk in Benzol zusammengepappt. Uebel' dem Sack befindet sieh 
mitunter noch ein in Kautschuk getranktes Tuch. Urn den Sack, 
resp. das Kautschuktuch zu schonen und nicht zu sehr mit Farbe 
zu bedrucken, dient als letzte Unterlage del' "Mitlaufer", ein unge
bleichtes Stuck Waare, welches nachher ausgebleicht wird. Bei 
Farben wie Anilinschwarz und bei gewissen sauren Aetzfarben be
dient man sich des sogen. "schwarzen Mitlaufers", welcher nach 
langerem Gebrauche ausgekocht, getrocknet und wieder benutzt wird. 

Die vier genannten Gewebe: del' Sack, das Kautschuktuch, del' 
Mitlaufer und das zu bedruckende Gewebe gehen gleichzeitig 
zwischen dem Presseur und der Druckwalze hindurch. Letztere 
druckt die in den Vertiefungen der Gravirung sich befindende Farbe 
auf die Waare; del' Aufdruck wird durch die Pression del' Kupfer
walze gegen den Presseur, sowie durch die Bombage und das Woll
tuch vermittelt, welche letzteren, wie bereits bemerkt, eine Art 
elastisches Kissen bilden, den Stoff gegen die gravirte Walze drucken 
und ihn auf diese Weise zur Aufnahme del' Farbe zwingen. 

Die Drnckwalzen sind hohle Cylinder aus Kupfer odeI' Messing, 
deren Wand starke 12-25 mm betragt; die Druckwalze wird auf 
eine eiserne Axe, die "Spindel", mittels einer eigenen Maschine, der 
"Mandrinirmaschine", gepresst. - Da fUr jede FHrbe eines Musters 
eine eigene Druckwalze nebst Rakel, Farbtrog, Auftragwalze etc. 
nothig ist, so kann man sich leicht vorstellen, dass die zahlreichen 
Rouleauxwalzen in einer grossen Zeugdruckerei einen betrachtliehen 
Geldwerth reprasentiren; es sind daher schon vielfach Versuche 
in del' Richtung angestellt worden, statt del' theuren Kupferwalzen 
eiserne, auf galvanoplastischem Wege verkupferte vValzen zu be
nutzen. In einigen Etablissements in Manchester bedient man sich 
mit Erfolg solcher verkupferten Walzen; dieselben sind sehr billig 
und konnen ohne grosse Muhe mit einer neuen Kupferschicht ver
sehen werden. Wenn diese eisernen Druckwalzen sich noch nicht 
mehr Eingang in die Druckereien verschafft haben, so ist del' Grund 
hierfiir wohl in dem gegenwartig niedrigen Kupferpreise und darin 
zu suchen, dass del' Metallwerth del' Kupferwalzen ein stets ver-
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wendbares Kapital im Gegensatz zu den fast werthlosen Eisen
walzen bildet. 

Das Graviren del' Druckwalzen geschieht selten aus freier 
Hand, in den meisten Fallen bedient man sich des mechanischen 
odeI' chemischen Prozesses. Mit del' Hand gravirte Walzen sind 
naturlich die theuersten, und wird diese Methode nul' in ganz 
besonderen Fallen angewandt. 

Das mechanische Graviren geht folgendermassen vor sich: Das 
Muster wird durch Handarbeit in einen weichen, stahlernen Cylinder, 
die "Molette", eingeschnitten; dieser wird dann gehartet und mit
tels einer eigenen, einen grossen Druck ausUbenden Maschine gegen 
einen zweiten weich en Stahlcylinder gedruckt. Das Muster, welches 
im ersten Cylinder gravirt ist, erscheint auf dem zweiten im Relief. 
Dieser wird nun gegen die Druckwalze gepresst, und das weiche 
Kupfer empfangt vom Stahl die Zeichnung des Musters. Die 
Uebertragung des Musters von der Stahlmolette auf die Kupfer
walze geschieht mittels des "Molettirstuhls", einer ausserst sinn
reichen ziemlich complicirten Maschine. 

Bei der chemischen Methode des Gravirens wird die Walze mit 
einem Firniss versehen und die Zeichnung des Musters mittels der 
Diamantspitzen des Pantograph en aus dem Firniss herausgekratzt. 
Ueberall, wo die Spitze des Pantographen geritzt hat, ist del' Firniss 
entfernt und das Kupfer blosgelegt. Die Walze wird dann in einem 
Bade von verdUnnter Salpeter- oder Chromsaure umgedreht, und 
die Zeichnung auf diese Weise geatzt, bis dieselbe die nothige Tiefe 
erreicht hat. Man wascht dann den Firniss ab, polirt die Walze, 
und dieselbe ist nun zum Druck fertig. 

Die Rakel ist, wie bereits erwahnt wurde, eine dUnne Klinge 
von 5-7 cm Breite und etwa 1 mm Starke; sie ist meist aus Stahl, 
doch bedient man sich bei gewissen Farben sogen. "Compositions
rakeln", die entweder aus Messing odeI' aus vernickeltpr Bronze 
hergestellt sind. Das Einsetzen der Rakel in die Rakelscheide und 
das Schleifen del' Rakel erfordern grosse Geschicklichkeit; eine gut
geschliffene Rakel ist eine Hauptbedingung fur guten Druck. Die 
Pression del' Rakel gegen die Druckwalze geschieht durch ange
hangte Gewichte. 

Tafel X u. XI veranschaulichen Dl'uckmaschinen fUr 12 Farben 
von Dun can S t e war t & Co. Eine solche Maschine kann zur 
Erzeugung del' complicirtesten Muster dienen, denn nur sehr selten 
enthaIt eine Zeichnung mehr als 12 Farben. Die Firma Thierry 
Mieg in Miilhausen besitzt eine Maschine, mit welcher 16 Farben 
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-auf einmal gedruckt werden konnen, und Thomas Gadd in Sal:" 
ford hat sogar eine Druckmaschine fiir 20 Farben gebaut. 

Das Drucken selbst erfordert grosse GeschickHchkeit und lang
jahrige Erfahrung, welche nul' in der Fabrik erlangt werden kann; 
die ausfiihrlichste Beschreibung wiirde keinen praktischen Werth 
haben. 

Das Trocknen del' bedruckten Waare ist von grosser Wichtig
keit; nul' in sehr seltenen Fallen werden mit Dampf erhitzte Cy
linder dazu benutzt. Das bedruekte Gewebe wird meist tiber er
hitzte Dampfplatten geftihrt, wobei besonders darauf geaehtet werden 
muss, dass der noeh feuchte Stoff die heissen Platten nicht beriihrt; 
letztere sind versehieden eingeriehtet. Ausserdem benutzt man zum 
Troeknen del' bedruckten Waare heisse Luft; das Druektueh wie 
der Mitlaufer werden gleiehzeitig mit dem bedruekten Stoff ge
troeknet. Das Trocknen mit heisser Luft ist bereits bei der Be
sprechung des Aufdrucks von Indigo dureh den Glycoseprozess 
behandelt worden. 

Das Trocknen der geolten odeI' geseiften und gewasehenen Waare 
gesehieht auf den Troekenmasehinen, welehe aus einer Reihe von mit 
Dampf erhitzten Cylindern bestehen (Tafel XII u. XIII). Eine schad
Hehe Wirkung der Trockentemperatur ist bei der Troekenmaschine 
nieht zu beftirehten. Die Anzahl der Trockentrommeln sehwankt 
zwischen 6 und 30. Vor dem Eintritt in die Maschine lauft das Ge
webe tiber einen Breithalter, passirt hierauf die Tambours und wird 
von dem Ableger gesehiehtet. Die Tambours werden dureh eine 
Reihe ineinander greifender Zahnrader bewegt. Trockenmaschinen, 
welche aueh anderen Zweeken dienen konnen, sind auf Tafel XX 
bis XXII dargestellt. 

Das Fixiren der Farben. 

Das Fixiren del' Farben, sei es dul'eh Dampfen odeI' dureh 
Farben, wurde bereits besproehen; es eritbrigt daher nur noeh, die 
hierzu nothigen Masehinen und Apparate zu bespreehen. Das 
Dampfen wird gegenwartig hauptsachlieh auf zwei Arten bewirkt: 

1) In einem gesehlossenen eisernen Dampfapparat, mit welehem 
unter Druck gearbeitet werden kann. 

2) In einem Apparat, in weleqem das Dampfen del' Waare 
ohne Unterbrechung 'YOI' sieh gehen kann. 
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Der erste Apparat besteht aus einem horizontal liegenden 
Dampfkessel, welcher mit einer schweren eisernen Thilr geschlossen 
werden kann. In dies en Kessel wird ein auf Schienen laufender 
eiserner Karren eingefahren. Die zu dampfende Waare wird in 
Mitlaufer eingehilllt und in Sackform an dem oberen Theil des 
Karrens :.\:ufgehangt. Der Dampfdruck ist von dem zu dampfenden 
Artikel und der Dauer des Dampfens, welche in der Regel nicht 
langer als 1 Stunde wahrt, abhangig und schwankt zwischen 0,27 
und 0,6 Atmosphare. 

Die Continuedampfmaschine findet wegen ihrer Arbeitsleistung 
von Jahr zu Jahr mehr Aufnahme in den Druckfabriken. Es giebt 
mehrere Maschinen, welche auf dem Prinzip des ununterbrochenen 
Dampfens beruhen. Bei einer sol chen Maschine hangt das bedruckte 
Gewebe auf einer Rolle, welche durch zwei Ketten von einem 
Ende des Apparates zum anderen geleitet wird; die Waare wi I'd 
durch eine besondere maschinelle Einrichtung aus dem Apparat ge
zogen, und die Rolle, welche mit der Waare aus dem Dampf 
kommt, dient zum Transport einer neuen Partie. 

Betreft's der Maschinen, welche zur Fixirung der Farben, sei 
es durch Oxydation oder durch Degummiren, dienen, sei auf die 
bereits an fruherer Stelle gebrachten Beschreibungen verwiesen. 

Die Apparate der Alizarinfarberei. Man verwendet hierzu 
Kufen aus Kupfer oder Holz, vielfach auch aus Gusseisen, welche 
entweder durch Dampfschlangen odeI' direkten Dampf erhitzt wer
den. Will man gute Farberesultate erhalten, so ist bei letzterer 
Art der Heizung genau darauf zu achten, dass das Farbebad gleich
massig erhitzt wird; ebenso muss ein direktes Aufliegen der 
Waare auf der Dampfschlange vermieden werden, weshalb man 
gut thut, dieselbe durch einen Lattenboden zu bedeck en. Ueber 
der Kufe ist, in eigenen Lagern liegend, ein eckiger Haspel an
gebracht, welcher von derselben Lange wie die Kufe ist und 
den Zweck hat, die zu farbende Waare in gleichformiger Be
wegung zu erhalten. Das Verwirren der in einem endlosen Strang 
laufenden Waare zu verhindern dient ein Rechen, zwischen dessen 
Zahnen die Waare lauft. 

Das Farben mit Alizarin kann auch in einer der Kuhkoth
stande ahnlichen Maschine vorgenommen werden; in diesem FaIle 
passirt die Waare das Farbebad, welches sehr concentrirt sein muss 
und bei einer der Siedehitze nahen Temperatur erhalten wi I'd, in 
ihrer ganzen Breite. Tafel XIV zeigt eine Alizarinfarbekufe von 
Duncan Stewart & Co. 

17 * 
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Das Reinigen der bedruekten Waare. 
Die Waschmaschinen. Zum Waschen der Waare nach den 

einzelnen Operationen sind Maschinen verschiedener Construktion 
eingefuhrt, welche aIle auf dem Prinzip beruhen, ein tiichtiges 
Waschen bei moglichster Wasserersparniss zu bewirken. Manche 
Druckfabriken bedienen sich einer Reihe von miteinander ver
bundenen Rollenstandern, in welchen verschiedene Operationen auf
einander folgend vorgenommen werden konnen. So befindet sich 
z. B. in der ersten Kufe das Chromirbad, wahrend in der zweiten 
die gechromte Waare gewaschen, in der dritten geseift und in 
einer vierten abermals gewaschen wird. Zwischen jeder Rollenstande 
befinden sich zwei Walzen, welche die Waare vor dem jedesmaligen 
Eintritt in das neue Bad ausquetschen. Nach dem Austritt aus 
dieser Waschmaschine wird die Waare sofort auf der Trocken
maschine getrocknet. Auf Tafel XV bis XVII sind Waschmaschinen 
von Duncan Stewart & Co., Birch, Gadd und Weisbach 
dargesteIlt, welche allch zum Seifen benutzt werden. 

Die Seifmaschinen. Das Seifen der bedruckten Waaren ist 
eine ausserst wichtige Operation. Man unterscheidet das "Rund
seifen", bei welch em die Waare in Strangform geseift wird, und 
das "Breitseifen", wobei die Waare in ihrer Breite durch die 
Maschine geht. Das Rundseifen wird in den Seifkufen vorgenommen, 
welche gewohnlich so angelegt sind, dass man ein ununterbrochenes 
Seifen vornehmen kann. Bei demselben lauft die Waare in Strang
form von einer Kufe in die andere und wird durch Walzen nach 
dem jedesmaligen Verlassen einer Kufe ausgequetscht. Zum Breit
seifen dienen ahnliche Maschinen, wie die bereits erwahnte Breit
waschmaschine. Tafel XV, XVI u. XVII zeigen solche Maschinen. 
Das Gewebe passirt eine Reihe von Rollenstandern, in denen es 
geseift und gewaschen wird; die lose auf demselben haftenden 
Farbpartikelchen werden durch einen drehbaren Cylinder, welcher 
durch Schlager mit Kautschukuberzug versehen ist, entfernt. 

Das Bleichen der Waare nach dem Druck. Nach dem 
Seifen gelangt die weisse Stellen enthaltende Waare zum Chloren, 
welches den Zweck hat, das Weiss besser hervortreten zu lassen. 
Man unterscheidet ein Trockenchloren, bei welchem die Waare 
durch eine verdiinnte Chlorkalklosung und aus dieser direkt auf 
die Trockenmaschine geht, und ein Dampfchloren, bei welchem 
die mit der Chlorkalklosung impragnirten Stucke einen mit 
Dampf erfttIlten Rollenstander passiren und dann erst getrocknet 
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Fig. 3. Breitseif- und Waschmaschine von Gadd. 
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werden. Das Chlorkalkbad ist nach der Art des zu ehlorenden 
Artikels von versehiedener Starke und wi I'd in manchen Fallen ge
blaut, d. h. mit Ultramarin angefarbt. 

Das .A.ppretiren der bedruckten Waaren. 
Das Appretiren ist die letzte Operation, welcher die bedruckten 

Gewebe unterworfen werden und von grosser Bedeutung ftir den 
Verkaufswerth der Waare. Mit Ausnahme einiger Indigo- und 
Ttirkischrothartikel werden aIle bedruckten Stoft'e appretirt. 

Der Appret selbst hangt von der Art del' Waare und von dem 
Markt, ftir den dieselbe bestimmt ist, abo Das Appretiren ist ein 
Industriezweig, welcher sich nicht durch Besehreibung, sondern nur 
in der Praxis selbst erlernen lasst; aus diesem Grunde sind hier 
nur die Grundztige desselben angegeben. In der Regel werden be
druckte Waaren nur auf der Rtiekseite appretirt, in manchen Fallen 
jedoch auf beiden Seiten. Einige Gewebe erhalten eine sogen . 
. Lustreappretur, eine glanzende Oberflache, wahrend andere matt 
appretirt werden; hierbei bedient man sich der noeh zu erwahnenden 
Calander. 

Die Appretnrmaschine. 1m Allgemeinen unterseheidet man 
zwischen Walzen- und Rakelappretur. Bei ersterer erfolgt das 
Appretiren auf beiden Seiten del' Waare, wahrend bei letzterer nul' 
die Rtickseite gestarkt wird. 

Die zur Walzenappretur dienende Maschine besteht im "\;V esent
lichen aus einem eisernen Gestell, in welchem sieh drei aufeinander 
liegende Walzen befinden, deren mittlere von Kupfer oder Messing 
ist, wahrend die beiden anderen aus Holz gefertigt sind. Die 
unterste Walze bewegt sich in einem Holztroge, der mit der 
Appreturmasse gefullt ist. Das zu appretirende Gewebe nimmt 
die Appreturmasse dureh Passiren des Holztroges in sich auf, wird 
dann durch die Holzwalzen ausgequetscht und auf der Troeken
maschine getrocknet. Die Abbildung auf Tafel XVIII zeigt das 
Gestell und nul' 2 Walzen. Um dem Stoft'e dann noeh einen 
angenehmen Grift' zu geben, wird er auf einem Calander weiter 
behandelt. 

Bei der Rakelappretur (Tafel XIX) geht die Waare tiber eine, 
in einem Farbtrog sich drehende Walze, welche die Appreturmasse 
auf der Rtickseite des Gewebes auftragt. Der Ueberschuss an 
AppI'etuI'masse wird dann durch eine Glas- odeI' Kautsehukrakel 
abgestreift. Das Trocknen del' linksseitig appretirten Waare erfolgt 
auf der Trockenmaschine. Die appretirte Waare geht nieht sogleich 
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auf die Trockentrommeln, sondern streicht erst tiber mehrere Holz
haspel, wodurch ein Festhaften des Gewebes auf den Trommeln 
vermieden wird. 

Die Appreturmasse besteht grosstentheils aus Starke, welche 
cntweder in eigenen, unter Druck arbeitenden Starkekochkesseln oder 
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durch direkten Dampf gekocht wi rd. Die Menge der zu einem 
Appret zu verwendenden Starke richtet sich nach dem Bedarf. 
Ausserdem verwendet man in der Appretur Sagomehl und haupt
sachlich Kartoft'elstarke, auch sind Gemische verschiedener Starke
sorten als Appreturmassen im Handel zu haben. Das Kochen del' 
Starke erfolgt am besten bei mogIichst niedriger Temperatur. Da 

Fig. 22. Calander. 

die gekochte Appreturmasse meist gelbliches Aussehen hat, so fiigt 
man derselben manchmal mit Gummi angeriihrtes Ultramarin zu; 
urn einen weichen Grift' zu erzielen, wird der Appreturmasse mitunter 
Seife oder TiirkischrothoI, Wachs, Paraffin oder Palmol beigemischt; 
auch Glycerin eignet sich sehr gut zu dies em Zweck. Ais Be
schwerungs- und FiiIlmittel verwendet man Kaolin, Chlorcalcium 
und schwefelsaures Baryum. 
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Das Ausbreiten oder Rahmen hat den Zweck, die durch die 
Operationen der Bleicherei und des Druckes in der Langsrichtung 
ausgedehnte Waare auf ihre richtige Breite zn bringen. Man be
dient sich dazu am zweckmassigsten der Rahm- und Trocken
maschine, die in verschiedenen Bauarten geliefert wird, deren in 
Fig. 21 und auf Tafel XX, XXI u. XXII veranschaulicht sind. 
Das Ausbreiten des Gewebes geschieht entweder mittels gravirter 
Cylinder oder zweier endloser Ketten, die mit Nadeln (Nadelspann
rahmen) oder mit Kluppen (Kluppenrahmen) versehen sind. 

Fig. 23. Calander. 

Die Calander bestehen in den meisten Fallen aus drei Walzen, 
von denen die mittiere aus Stahl ist und die beiden anderen aus 
Papier oder gepresster Baumwolle hergestellt sind. Mittels eines 
Hebelwerkes lasst sich auf das zwischen der Papier- und Stahlwalze 
passirende Gewebe ein starker Druck ausuben, wodurch auf dem 
Gewebe nach Bedarf Glanz erzeugt werden kann. Die Stahlwalze 
ist im lnnern hohl und kann durch Dampf oder Gas geheizt werden. 

Des Frictionscalanders (Mangel) bedient man sich, um einen 
besonders starken Glanz auf dem Gewebe hervorzurufen. Die 
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:Mas chine hat drei Walzen, von denen zwei aus Stahl und eine aus 
Papier bestehen. Die Stahlwalzen tiben einen grossen Druck auf 
die Papierwalze aus und bewegen sich, durch das Frictionsrad ge
trieben, bedeutend schneller als diese, wodurch auf das Gewebe eine 
grossere Reibung ausgeubt wird. 

Fig. 22 u. 23 und Tafel XXIII veranschaulichen Calander ver
schiedener Construktion. 



XVI. Die Anwendung der Elektricitat 
Zeugdruck. 

. 
Inl 

In den letzten Jahren hat die Anwendung des elektrischen 
Stromes zur Erzeugung von Farbstoffen, sowie deren Fixirung auf 
del' Faser, in del' Farberei und Druckerei grosse Aufmerksam
keit erregt und weitere Versuche veranlasst. Dass Anilin
schwarz mittels Elektrolyse sich darstellen lasst, war schon 
lang ere Zeit bekannt, abel' man sah diese Thatsache nul' als ein 
wissenschaftliches Curiosum an; einen Fortschritt auf diesem Ge
biete verdanken wir den grtindlichen Studien und Arbeiten Pro
fessor Gop pel s roe d e r's. Ob die Elektricitat sich bleibend Ein
gang in die Farberei und den Zeugdruck verschaffen wird, ist eine 
Frage del' Zukunft. 

Die Nutzbarmachung des elektl'ischen Stromes im Zeugdl'uck 
und in del' Farbel'ei beruht auf denselben chemischen Prozessen, 
welche auch im Zeugdruck im Grossen angewandt werden, namlich 
auf Oxydation und Reduktion. Wenn man sich VOl' Augen halt 
dass beide durch den elektrischen Strom gesondert erzeugt werden 
konnen, so ist es leicht verstandlich, dass aIle diejenigen Farben, 
welche zu ihrer Hervorrufung del' Oxydation odeI' Reduktion be
nothigen, ebenfalls durch den elektrischen Strom erzielt werden 
konnen. Wir haben daher von den Oxydationsfarben odeI' den auf 
Oxydation beruhenden Methoden die folgenden, welche voIlkommen 
von Professor Goppelsroeder studirt wurden: Anilinschwarz, Persulfo
cyangelb (Canarin), die Aetzfarben auf Tiirkischroth und Indigo 
und endlich die Bildung gewisser Farbstoffe, wie des Alizarins aus 
dem Anthrachinon etc. Auch das Bleichen del' vegetabilischen 
Fasel'll und die Bildung von Oxycellulose ist auf demselben Wege 
moglich. 

Zu den Reduktionsprozessen gehort auch die Bereitung del' 
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IndigokUpe, ausserdem hat Professor Goppelsroeder den direktell 
Druck von Indigo dadurch versucht, dass er die reduzirende Wir
kung des elektrischen Stromes im Farbtroge selbst benutzte. 
Schliesslich hat Goppelsroeder noch eine Druckmaschine construirt, 
durch welche die Farben mittels Elektrolyse auf der Faser fixirt 
werden. 

Der elektrische Strom wurde im Zeugdruck noch anderen 
Zwecken dienstbar gemacht, deren wichtigster die galvanoplastische 
Verkupferung der eisernen Druckwalzen ist, von der bereits die 
Rede war. Ausserdem versuchte man, Kupferwalzen mit einer 
dUnnen Schicht von Nickel zu Uberziehen, urn sie gegen saure 
Farben unempfindlicher zu machen. Die galvanoplastische Ver
goldung der Kupferwalzen hat fast gar keinen Eingang in die Praxis 
gefunden, doch wUrde es sich der Versuche lohnen, jene Walzen, 
die zum Druck sehr saurer Farben dienen, mit einer dUnnen Gold
schicht zu versehen, da dies bei dem heutigen vorgeschrittenen 
Stande del' Galvanoplastik keine besondel's hohen Kosten verur
sachen wUrde. 

Die ausgedehnteste Verwendung findet die Elektricitat gegen
wartig als Lichtquelle, da man bei dem Scheine der Bogenlampen 
die Farbentone in den meisten Fallen ebenso gut unterscheiden 
kann, wie beim Tageslicht, was bekanntlich bei der Gasbeleuchtung 
nicht der Fall ist. 

Eine sehr interessante Anwendung des elektrischen Stromes 
war auf der Ausstellung in Manchester im Jahre 1887 gezeigt. Die 
Firma Mather & Platt hatte eine Zehnfarben-Druckmaschine ausge
stellt, welche durch Elektricitat betrieben wurde. 



XVII. Das Bedrucken wollener Gewebe. 

Die nachstehenden Mittheilungen verdanken wir der Freundlich
keit des Herrn Horace Kochlin. 

Das Prinzip des W olldruckes ist im Wesentlichen das folgende: 
Die Waare wird wie gewohnlich gekocht - wobei man aIle nothigen 
V orkehrungen treffen muss, um das Verfilzen des W ollgewebes zu 
verhtiten - und hierauf gebleicht. 

Das Bleichen geschieht in jtingster Zeit fast ausschliesslich 
mit Wasserstoffsuperoxyd, worauf eine Behandlung mit Natrium
bisulfit folgt. Das 12 Volumtheile Wasserstoffsuperoxyd enthal
tende Handelsprodukt wird je nach der Art des Gewebes und 
dem geforderten Weiss mit 2-10 Theilen Wasser verdtinnt. 
Dunne W ollgewebe erfordern ein massig concentrirtes, wahrend 
schwere "r ollstoffe ein ziemlich concentrirtes Bad erheischen. Nach
dem die Waare breit durch das aus Wasserstoffsuperoxyd bestehende 
Bad genommen wurde, wird dieselbe auf eine Holzrolle aufgewickelt, 
24 Stunden sich selbst uberlassen, gewaschen und geht dann durch 
ein Bad, welches aus Natriumbisulfit von 35° Be., verdtinnt mit 
2-10 V olumtheilen Wasser, besteht. Das Gewebe wird abermals 
aufgerollt, 24 Stunden liegen gelassen, dann abgerollt und getrocknet. 
Wenn beide Bader gentigend concentrirt angewendet werden, und 
zwar wenn das erste 1 Theil Wasserstoffsuperoxyd auf 1 Theil 
Wasser und das zweite 1 Theil Bisulfit auf 2 Theile Wasser ent
halt, so erzielt man ein ebenso schones Weiss, wie bei der Baumwoll
bleiche, das besser ist als das durch das alte Verfahren mit schwef
liger Saure erhaltene Weiss. 

Vor dem Druck mtissen die W ollwaaren einer wichtigen Ope
ration unterzogen werden, ohne welche keine befriedigenden Resul
tate erzielt werden konnen: dem Chloren *). Dasselbe besteht darin, 

*) Das Chloren von Woll- und Halbwollgeweben wurde zuerst von John 
Mer c e r in die Praxis eingefiihrt; man verdankt demselben manehe Verbesserung 
im Zeugdruck, wie aus der Lebensbeschreibung Mercers von Parnell hervorgeht. 
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dass die Gewebe breit durch einen Rollenstander laufen, welcher 
eine NatriumhypochloritlOsung und Schwefelsaure enthalt. Bei der 
Bereitung dieses Chlorbades muss man vorsichtig zu Werke gehen; 
je concentrirter dasselbe ist, desto bessere Resultate werden erhalten, 
doch darf man eine gewisse Grenze nicht uberschreiten, da die 
Wolle sonst eine gelbliche Farbung annimmt und einen rauhen Grift' 
erhalt. Nach dem Chloren wird die Waare gewaschen und ist nun 
zum Druck bereit. 

Die Bereitung der Druckfarben fur Wolle bietet keine grossen 
Schwierigkeiten; diejenigen, welche sich eingehender mit dies em 
Thema beschaftigen wollen, find en in dem treft'lichen Werke 
Crookes: "Dyeing and Tissue Printing" die besten Anweisungen. 

Gegenwartig werden fast nur Steinkohlentheerfarben zum Auf
druck fUr Wolle benutzt, und besitzen manche der sauren Farb
stoft'e eine Lichtechtheit, wie man sie besser sich nicht wUnschen 
kann. Als Verdickungsmittel wird hauptsachlich Gummi verwendet, 
zu welchem die Losung des Farbstoft'es, meist in Essigsaure mit 
einem Zusatz von Glycerin, gemischt wird. Die Farben werden 
durch Dampfen fixirt, und sehr haufig wird das Gewebe vor 
dem Druck mit Zinn praparirt. Rosarothe Tone werden mittels 
Eosin erzeugt, welches zwar nicht sehr lichtecht ist, aber pracht
volle Tone liefert. Noch schoneres und dabei echteres Rosa liefert 
Rhodamin. Dunkelblaue Nuancen werden durch die Indulinpraparate 
der Far b w e r k e in Hochst hervorgerufen. Als Farbstoft'e fUr 
den W olldruck dienen ferner: Roccelline, Azoscharlach, Ponceau, 
Orange etc. und die sauren Anilinfarben, wie Fuchsin S, Saure
grun etc. 

Unmittelbar vor dem Druck werden die StUcke in feuchte 
Unterlaufer eingewickelt oder in einer Hange, welche feuchten 
Dampf enthalt, aufgehangt, wobei man naturlich dafUr Sorge tragen 
muss, dass sie nicht zu feucht werden, da die Farben wahrend des 
einstUndigen Dampfens sonst fliessen wurden. 

Druckschwarz fur Wolle mit Dinitrosoresorcin (Elsassisches Grun). 

100 g Dinitrosoresorcin in Pastenform, 
250 g Essigsaure, 
750 g Traganthschleim, 
50 g rothes Blutlaugensalz, 

250 g Gallocyaninpaste 
1 Stunde dampfen und dann waschen. 
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Druckfarben fur Wolle. 
Das Gewebe wird gekocht und gebleicht, hierauf wahrend 

1/2 Stunde durch ein Bad von Chlorzinn (210 Be.) und dann wah
rend 15 Minuten durch Schwefelsaure von 1/20 Be. genommen, ge
was chen, getrocknet und bedruckt. 

100 cern Wasser, 
10 g Starke, 
15 g Dextrin 

Roth. 

werden verkocht, und dann 5 g Echtroth (Azoscharlach B B) zuge
fugt. Hierauf wird bis zur Li:isung des Farbstoffes umgeruhrt, 
worauf vor dem volligen Erkalten 11/2 g Oxalsaure beigemischt 
werden. Kalt ruhren, drucken und dampfen. 

Blau. 
100 g Wasser, 
10 g Starke, 
25 g Dextrin 

werden gekocht, dann zugesetzt: 
21 /2 g festes Chlorzinn, 
31/ 2 g Echtblau fur Wolle. 

Kalt riihren und drucken. 

100 g Wasser, 
10 g Starke, 
25 g Dextrin, 

121/2 g Essigsaure, 

Gelb. 

31/2 g Orange oder gelbe Anilinfarben fiir Wolle. 
Nach dem Druck wird in einer warmen Hange tiber Nacht verhangt, 
in leinene Tticher eingerollt, 1 Stunde gedampft und dann wahrend 
24 Stunden in einer Lufthange verhangt, hierauf gewaschen und 
getrocknet. 

Solidviolett auf Wollgewebe, welche in Xylidinscharlach 3 R aus
gefarbt sind. 

Ed. K 0 p p empfiehlt folgendes Verfahren: Das Farben wird 
in del' gewohnlichen Weise mit Glaubersalz und Schwefelsaure vor
genommen. Man beginnt bei 550 C. und steigert die Temperatur 
wahrend 1 Stunde bis zu 900 C. Das gefarbte Gewebe wird auf
gerollt, geht zweimal durch den Spritzstuhl und wird dann bei 
starker Pression mit einer Walze von tiefer Gravirung bedruckt. 
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Die blaue Farbe ist folgendermassen bereitet: 
8 1 Gummiwasser (1 : 1), 
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2 1 Solidviolett S (Bisulfitverbindung, wle sie nach
stehend angegeben ist), 

1280 g Essigsaure, 
1280 g Zinnsalz. 

Solidviolett S (Bisulfitvel'bindung). 

1 1 Solidviolett (Durand, Huguenin ~ Co.), 
30 g Natriumbisulfit, 350 Be. 

Man lasst Beides wa.hrend 24 Stunden aufeinander einwirken und 
bewahl't die Losung in geschlossenen Flaschen auf. 

Nach dem Druck wird das Gewebe in einen angefeuchteten 
Unterlaufer eingerollt, 1 Stunde liegen gelassen und 1 Stunde ohne 
Druck gedampft. Zul' Entwickelung des Blau wil'd zuerst in 
Biessendem Wasser wahl'end 10 Minuten, him'auf auf del' Wasch
'tnaschine gewaschen und dann getrocknet. 

Kochlin erhielt ein Druckblau auf in Azoscharlach gefarbter 
Waal'e durch Anwendung von Indophenol. 
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Alizaringriin. 
Dasselbe wird von der Badischen Anilin- und Sodafabrik in 

den Handel gebracht; es gehOrt zu derselben Klasse wie Alizarin
blau und wird aus diesem durch Einwirkung von Schwefelsaure 
dargesteIlt. Der Farbstoff kommt als "A Ii z a r i n g rUn S", nam
lich als Bisulfitverbindung auf den Markt und ist wasserloslich. 
Die Befestigung erfolgt durch Chrom, doch hat Ed u a r d K 0 c h lin 
die Beobachtung gemacht, dass Cobalt und Nickelbeizen schonere 
und lebhaftere Tone als Chrom liefern. Auf W oIle giebt das 
AlizaringrUn schone und echte Tone. 

Gallocyanin. 
Das Gallocyanin, bereits in diesem Bur-he erwahnt, erfreut sich 

in den Druckereien eines stets wachsenden Verbrauches. Es wird 
in grossen Mengen, sowohl in Farberei wie Druckerei fUr sich 
allein, oder mit anderen Farbstoffen gemischt, verwendet. Mit 
Kreuzbeeren liefert es sehr schone Indigotone. Dampft man nach 
dem Farben in Gallocyanin, so erhalt man sehr echte NUancen, 
welche man wie lndigoblau atzen kann. Der Farbstoff, von 
Horace Kochlin entdeckt, ist das Einwirkungsprodukt von 
Nitrosodimethyl oder Diathylanilin auf Tannin, Gallussaure und die 
Aethyl- und Methylather derselben. Je nach der Art des zur 
Reaktion verwendeten Tannins erhalt man Gallocyanine ver
schiedener Tone. 

Anwendung der Natronlauge zum Aetzen von Alizarinroth. 
Em i 1 F 0 urn e a u x hat im "Bulletin de la Societe industrielle 

de Mulhouse", Juni 1888, sehr interessante Mittheilungen Uber 
Aetzungen von Alizarinroth mit Natronlauge gemacht. lndem 
wir den Leser auf die Originalabhandlung verweisen, fuhren wir 
hier nur die erhaltenen Resultate und die empfohlenen Mengenver-
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haltnisse an. Durch einfaches Auflosen del' Benzidinfarbstoft'e wie 
Chrysamin, Hessischer Purpur, Benzoazurin, in einer verdickten 
Natronlauge erhalt man befriedigende Resultate. 

Nach vielen vergleichenden Versuchen ist Fourneaux zu folgen
den Farben gelangt: 

Aetzblau, mittelstark. 
30 g Dextrin, 
20 g Glycerin, 28° Be., 
50 g Traganth (65 g im Liter), 
50 g Wasser, 

gut mischen und 20 g Alkaliblau von 3° Be. zusetzen. Man lOst in 
del' Warme, lasst erkalten, fUgt 80 g Alizarinblau S in Pastenform 
und endlich eine vorher bereitete Losung zu, die durch langsamen 
Zusatz von 50 g essigsaurem Chrom von 20° Be. zu 200 g Natron
lange von 36° Be. erhalten wird. Man ruhrt gut um und lasst 
erkalten. 

Hellblaue Aetzfarbe. 

500 g mittelblaue Aetzfarbe, 
100 g Aetzgelb, 
200 g Aetzweiss. 

Dunkelblaue Aetzfarbe. 

Dieselbe ist wie das Mittelblau bereitet, nul' wi I'd die Farbstoft'-
menge folgendermassen verandert: 

70 g Alizarinblau in Pastenform, 
109 Alkaliblau, 3° Be., 
20 g Benzoazurin. 

Das Aetzweiss ist nach den Angaben von Schlieper & Baum 
bereitet und bietet keine Schwierigkeiten: 

Aetzweiss. 
850 g Natronlauge, 
150 g Dextrin, 
400 g Wassel' odeI' Dextrinlosung (je nach del' gewunschten 

Consistenz). 

Aetzgelb. 
850 g Natronlauge, 38° Be., 
150 g Dextrin, 
100 g Chrysamin G, 
50 g Glycerin. 

Dieses Gelb ist gut, hat abel' den Nachtheil, etwas kostspielig 
zu sem. 

Sansone. 18 
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Ein AetzgrUn kann durch Mischen von gleichen Theilen der 
gelben und blauen Aetzfarbe erhalten werden. Coeruleln giebt keine 
Resultate. G r a u e Ton e lassen sich d urch eine der blauen Aetz
farbe analoge Farbe erzielen, welche Nigrosin oder Alizarinschwarz 
enthalt. Schwarz stellt Fourneaux durch ein Gemisch gleicher 
Theile von Blauholzschwarz mit Alizarinschwarz her. 

AIle diese Farben lassen sich sehr gut aufdrucken. Die allge
meine Behandlungsweise ist die folgende: Die Aetzfarben werden 
auf ein mittelstarkes Roth, welches nach dem Schlieper & Baum'schen 
Thonerdenatron-Verfahren erzeugt wurde, aufgedruckt. Nach dem 
Aufdruck solI moglichst bald gedampft werden, da die stark 
alkalischen Farben immer eine Neigung zum Fliessen haben und 
durch die stets Sauredampfe enthaltende Atmosphare der Fabrik 
neutralisirt werden; demnach also 1 Stunde ohne Druck dampfen, 
hierauf wah rend 80 Sekunden ein kaltes Schwefelsaurebad von 
60 Be. passiren, dann gut waschen und seifen in einem Bade, das in 
einem Liter 1 g Marseillerseife, 0,3 g Praparirsalz und 0,3 g kohlen
saures Natron enthalt. Das Seifen dauert 15 Minuten, bei einer 
Temperatur von 400 C. Hierauf waschen, trocknen (am besten in 
einer Lufthange) und appretiren. 

Brechweinsteinreserve fur Anilindampffarben. 
Die Mittheilung, welche Prud'homme in jungster Zeit del' 

Societe industrielle de Mulhouse uber die Wirkung des Brech
weinsteins zugehen liess, ist sehr interessant, denn sie zeigt, dass 
derselbe Korper, welcher gewohnlich fixirend auf die basischen 
Anilinfarbstoffe wirkt, in gewissen Fallen die Fixil'ung derselben 
verhindert, d. h. also, dass er als Reserve dienen kann. In del' 
That lasst sich Brechweinstein fur die mit Tannin fixirten basischen 
Farbstoffe, und ganz besonders fur Methylenblau, als Reserve ver
wenden. 

Die Fixation der basischen Farbstoffe beruht auf del' Bildung 
eines Lackes mit Tannin; derselbe wird durch den Ueberschuss des 
letzteren und ausserdem durch die organischen Sauren, wie Essig
saure, Alkohol, Glycerin etc., in Losung gehalten. Durch das 
Dampfen wird das Losungsmittel ausgeschieden und der Lack, wenn 
auch unvollstandig, auf der Faser fixirt, da noch ein U eberschuss 
von Tannin zuriickbleibt. Wird das Gewebe dann durch ein Brech
weinsteinbad (oder durch ein anderes Antimonsalzbad) genommen, 
80 wird das iiberschiissige Tannin niedergeschlagen und dadurch 
ein solider Lack, bestehend aus Farbstoff, Tannin und Antimon-
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oxyd gebildet. Druckt man auf ein Gewebe eine Reserve auf, 
welche Brechweinstein enthalt, so wi I'd das Tannin, welches den 
Farbstoft' gelost enthalt, gefallt; del' entstehende Lack haftet nul' 
oberflachlich auf del' J;-'aser und kann durch blosses Waschen ent
fernt werden. 

Die Reserve fur ein Hellblau wi I'd folgendermassen bereitet: 
100 g Brechweinstein, 

1 I Dextrinlosung. 
Wegen del' schwer en Loslichkeit des Brechweinsteins ist es nicht 
moglich, eine concentrirte Farbe zu erzeugen. Um jedoch fur die 
dunklen Farben eine Reserve zu erzielen, hat Prud'homme obige 
Vorsohrift wie folgt abgeandert: 

400 g Brechweinstein, 
1 I kochendes Wasser 

und Zusatz von 180 ccm Ammoniak. 
Man erhitzt, bis die Brechweinsteinkrystalle gelost sind, fugt eine 
zur Neutralisation des Ammoniaks genugende Menge Essigsaure zu 
und verdickt mit Senegalgummi odeI' Dextrin. In diesel' Farbe ist 
ein Theil des Brechweinsteins in weinsaures Ammoniak und Anti
monoxyd ubergefuhrt. 

Direkt ziehende Azofarbstoffe. 

T e t l' a z 0 far ben. 

Die Fabrikation diesel' Farbstoft'e hat in letzter Zeit einen be
deutenden Aufschwung genommen. Die Aktien-Gesellschaft fur 
Anilinfabl'ikation in Berlin und die Farbenfabriken, vorm. 
Friedl'. Bayer & Co. in Elberfeld haben wesentliche Vel'dienste um 
die Einfuhrung del' Benzidinfarben. Nach einer Mittheilung del' 
Firma Leo n hal' d t & Co. in Mulheim sind etwa 40 direkt ziehende 
Farbstoft'e in den Handel eingefuhl't, von denen das genannte Haus 
allein 21 fabrizirt. Das Augenmerk del' Farbenchemiker war be
sonders darauf gerichtet, solide Farbstoft'e in den Handel zu bringen; 
dies ist auch in einzelnen Fallen, wie beim Chrysamin, Chrysoc 
phenin, Curcumin S, in besonderem Masse del' Fall, denn die ge
nannten Farbstoft'e widerstehen Alkalien und SaUl'en und lassen sich 
selbst in einem sauren Bade ausfarben. Mikadoorange und Benzo
braun geben eben falls solide Tone. Beide lassen sich auch vortheil
haft zur Erzeugung von hellen Creme- und Modetonen verwenden. 
Hessischer Purpur D dient zur Nachahmung von Turkischroth und ist 
saurebestandig. Hessisches Braun, zu derselben Klasse gehorend, 

18* 
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liefert ein Kastanienbraun. Zum Schluss sei noch das erst jUngst 
eingefUhrte Metaminschwarz und Metaminblau erwahnt. 

Auf del' Fa s e l' sic h b i Ide n de A z 0 far b s t 0 ff e. 

Durch die Farbenfabrik Brooke, Simpson & Spiller 
wurde hinsichtlich der sich auf del' Faser hildenden Azofarbstoffe 
ein gewisser Fortschritt erzielt. Das genannte Haus brachte einen 
"Primulin" genannten Korper in den Handel, welcher auf del' Faser 
fixirt wird und dann, durch Bader verschiedener Diazoverbindungen 
genommen, rothe und orangerothe Tone erzeugt, die jedoch nul' fUr 
die Farberei von Belang sind. Andere Fabriken liefern jetzt auch 
ahnliche Produkte. 

Druck nach dem Holliday'schen Verfahren. 

Das Holliday'sche Verfahren, welches schon seit einigen J ahren 
in del' Farberei loser Baumwolle in England angewandt wird, hatte 
in del' Druckerei bis jetzt nul' wenig Erfolg. In neuester Zeit ist 
es jedoch HoI' ace K 0 chI i n gelungen, sehr befriedigende Resultate 
mit demselben zu erzielen, und werden in Lorrach ausserst echte 
und sehr schone Roth, Grenat und Blau nach dies em Verfahren er
zeugt. Das Wesentliche dieses Prozesses besteht im Aufdruck einer 
Naphtolnatriumlosung und Durchnehmen der so bedruckten Waare 
durch ein Bad, welches je nach del' gewunschten NUance ver
schiedene Diazoverbindungen enthalt. 

Alizarinschwarz oder Naphtazarin. 
Alizarinschwarz odeI' die Bisulfitverbindung des Naphtazarins 

von Roussin ist ein neues Produkt del' Badischen Anilin- und 
Sodafabrik und fUr die Wollfarberei ein sehr interessanter Farbstoff. 
1m Baumwolldruck wird es hauptsachlich zur Erzeugung von Dampf
grau mittels essigsauren Chroms benutzt. Durch Mischen von 
Alizarinschwarz mit Gallocyanin, CoeruleYn, Nitroalizarin etc. erhalt 
man sehr schone und echte Modetone. 

Dinitrosoresorcin (Solidgriin). 

Horace Kochlin erhalt auf Cobaltbeize und Ausfarben in 
Dinitrosoresorcin ein sehr schones Braun nach folgendem Verfahren: 
Das Gewebe wird mit einer mit Traganth verdickten Cobaltlosung 
bedruckt, hierauf 2 Minuten durch ein Natriumaluminatbad bei 
300 C. genommen und in Dinitrosoresorcin ausgefarbt. Die Druck
farbe ist folgendermassen zusammengesetzt: 
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1 I Traganthschleim, 
20 g Cobaltnitrat, 
21 g essigsaures Natrium. 
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Del' gegenwartige Preis des Cobaltnitrats (16 Mark fur das Kilo
gramm) erlaubt seine Anwendung im Grossen. 

Zum Farben nimmt Kochlin auf 1 Meter Stoff: 
5 g Dinitrosoresorcin, 
6 g Chlorcalcium, 300 Be. 

Dieses Braun lasst sich sowohl auf Baumwolle Wle auf Seide er
zeugen und kann wie Manganbister geatzt werden. Es ist vollkonuuen 
luftecht und Sauren und Alkalien gegenuber sehr widerstandsfahig. 
Statt des Natriumaluminats kann 1 Theil kieselsaures Natrium von 
200 Be. auf 10 Theile Wasser genommen werden. 

Farberei mit der gemischten Indigokiipe, 
bestehend aus Indigo und Indophenol. 

Die Firma Durand, Huguenin & Co. hat sich ein neues Ver
fahren del' Anwendung von Indophenol patentiren lassen, welches 
diesem ziemlich viel verwendeten Korper einen neuen ausge
dehnteren Gebrauch verspricht i es ist dies die Bereitung einer ge
mischten Indigokupe mit Indigo und Indophenol. Dieselbe giebt 
sehr befriedigende Resultate, welche in praktischer wie wissen
schaftlicher Hinsicht ausserst interessant sind. Die erhaltenen Tone 
sind ebenso solid, wenn nicht solider, als die mit Indigo allein er
zielten i sie sind licht- und luftbestandig und widerstehen dem 
Seifen wie den Alkalien. Salpetersaure atzt die Farbung in Weiss, 
hierb~i die charakteristische Indigoreaktion gebend. 

Sonderbar ist die Thatsache, dass Indophenol, fUr sich allein 
als KUpe verwendet, keine guten Resultate liefert. Die mit del' 
gemischten IndigokUpe erhaltenen Blautone besitzen jenen sehr be
gehrten Stich in's Violette, wie er nul' mit besonderen und guten 
Indigosorten erzeugt werden kann. Dieselben lassen sich wie die 
auf gewohnliche Weise hergestellten Indigotone atzen. Bei richtig 
gehandhabter Kupenfuhrung erzielt man eine Ersparniss yon 
15-20 Prozent Indigo. 

Neue Farbstoffe. 

Del' Badischen Anilin- und Sodafabrik verdanke ich 
die folgenden Mittheilungen iiber ihre in jUngster Zeit eingefUhrten 
Farbstoffe. 
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Druckvorschrift fur Baumwollgelb G. 

71/2 g Farbstofl' in 
400 g kochendern Wasser losen. Hierzu 
500 g Traganthschleirn, 5prozent., 
50 g Marseillerseifenlosung, 20prozent., und 
50 g phosphorsaure Natronlosung, 20prozent. 

Aufurucken, trocknen, darnpfen 314 Stunden ohne Druck. 
Al i z ar i n i n d ig 0 b I au, das in Bezug auf Echtheit dern Alizarin

blau an die Seite gestellt werden kann, steht irn Ton zwischen 
Alizarinblau und AlizaringrUn. Die Anwendung fUr Kattundruck 
ist dieselbe wie fUr AlizaringrUn. 

Alizarinindigoblau S in Teigforrn dUrfte narnentlich auch fUr 
Verwendung auf Thonerdebeize grosse Beachtung verdienen, da es 
auf fUr TUrkischroth vorgebeizte Baurnwolle schone licht- und seifen
echte indigoahnliche Niiancen liefert. 

Druckverfahren fur Nilblatt. 

I. Mit tel b 1 a u. 
400 g Weizenstarke, 

1800 cern Wasser, 
400 g Essigsaure, 6° Be., 
80 g Nilblau, 

kochen und kalt rUhren; bei ca. 50° C. zugeben: 
200 g Tannin, ge15st in 
200 g Essigsaure, 60 Be. 

II. Dun k e I b I a u. 
250 g Starke, 
600 g Essigsaure, 6° Be., 

1600 cern Wasser, 
120 g Nilblau, 

kochen und kalt rUhren; bei ca. 500 C. unter stetern RUhren lang
sam zugeben: 

300 g Tannin, gelost in 
300 g Essigsaure, 60 Be. 

Vorstehende Farben konnen coupirt werden mit: 
4,5 1 Wasser, 
600 g Starke, 

kochen und kalt rUhren; bei ca. 500 C. zugeben: 
100 g Tannin, gelost in 
100 cern Essigsaure, 6° Be. 
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Nilblau giebt schon ere unQ. grUnlichere NUancen als Methylenblau. 
Es wird wie letzteres gefarbt und ist von gleicher Echtheit gegen 
Licht und Seife. 

Alizarinblaudruck fiir dunkle Boden. 

FUr dunkle NUancen empfiehlt sich Alizarinblau S in Teigform. 
Als Verdi ck ung verwendet man: 

1 kg Weizenstarke, 
1/2 kg hellgebrannte Starke, 
10 I Wasser. 

Die Druckfarbe wird bereitet aus: 
770 g Verdickung, 
350 g Alizarinblau S in Teigform, 

80 cern essigsaurem Chrom, 10° Be. 
Gedruckt wird auf ungeolten Stoff, da Oelen keinen V ortheil bietet. 
Gedampft wird 1-2 Stunden ohne Druck. Zum Schluss wird ge
waschen und geseift. 



XIX. Beschreibung der beigefiigten 
Druckmuster. 

Karte I. 
Nr. 1 u. 3. Blumen auf weissem und cremefarbigem Grunde, 

durch Aufdruck von mit Albumin verdickten Mineralfarben erzielt. 
Die erhaltenen Tone sind lichtecht. Diesel' Artikfll war in frUheren 
Jahren sehr begehrt. Die rothen und rosa Farben konnen auch 
mit Alizarinlack erzeugt werden. 

Nr. 2. Muster eines aufgedruckten Metallpulvers (Golddruck). 

Karte II. 
W olldruckmuster, welche ich del' Freundlichkeit del' Aktien-

gesellschaft fUr Anilinfabrikation in Berlin verdanke. 
Nr. 4. Ponceau 3 R. 
Nr. 5. Echtblau RA. 

Nr. 6. Echtblau R A. 

Nr. 7. Mit Neucoccin gcfarbt und mit Indophenol-Aetzdruck. 

Nr. 8. Echtblau R A. Ponceau 2 R. 
Nr. 9. Bordeaux S, abgedunkelt mit Saureviolett. 

Karte III. 
Die Muster 10, 11, 13 und 14 verdanke ich del' Freundlichkeit 

del' Herren Ash ton & Co. in Hyde bei Manchester. 

Nr. 10. Alizarinroth auf Indigogrund, welchel' mittels des Gly
coseprozesses erzeugt wurde. Das Roth ist durch eine Rothreserve 
und nachheriges Ausfarben in Alizarin hergestellt. 

Nr. 11. Krappgenre; Alizarinviolett. Das Roth ist durch ver
dickte, mit Zinnsalz vermischte Thonerdebeize erzielt, welche wie 



XIX. Beschreibung del' beigeitigten Druckmuster. 281 

eine Reserve wirkt. Das Weiss ist durch citronsaures Natron re
servirt. Das Schwarz ist mit Blauholz und Eisen erzeugt; das Puce 
ein Gemisch von Thonerde und Eisenbeize. Das Violett ist mit 
einer verdtinnten Eisenacetatlosung, welche mit Starke verdickt und 
mit del' Klotzwalze gepflatscht wurde, hergestellt. 

Nr. 12. Dampfgrau und Dampfschwarz. 

Nr. 13. Manganbister. Das Weiss ist durch Zinnsalz geatzt, 
del' Schieferton mittels Nigrosin, Tannin und Zinnsalz erzielt; die 
verschiedenen Roth durch Aetzfarben, welche Tannin, Zinnsalz und 
die betreffenden Farbstoffe enthalten, hervorgerufen; das Braun 
ist ein mit Zinnsalz gemischtes Mineralbraun. 

Nr. 14. Phenylendiaminbraun. 

Karte IV. 

Die Muster del' Karten IV bis VII verdanke ich Herrn E. de 
An gel i vom Hause E. Ang'eli & Co. in Maddalena bei Mailand. 

Nr. 15. Prune. Druck von Alizarin, durch essigsaUl'es Chrom 
fixirt, gedampft, gewaschen und geseift. 

Nr. 16. Anilinschwarz und Dampfalizarinroth, auf geolten Stoff 
gedruckt, gedampft, geseift und auf dem Foulard mit Gelbholz und 
Orleans foulardirt. 

Nr. 17. Alizarinblau; Dampfalizarinroth. Gedampft, geseift, 
him'auf mit einer Mischung von Methylenblau und etwas Benzyl
grtin und Tannin gepflatscht, durch Brechweinstein genom men und 
gewaschen. 

Nr. 18. Dampfalizarinrosa, auf geolten Stoff aufgedruckt, ge
dampft und geseift. 

Nr. 19. Anilinschwarz und Farberoth durch essigsaures Alumi
nium oxydirt, durch Natriumsilicat genommen, in Alizarin ausgefarbt, 
geolt, gedampft, geseift und schliesslich in Chrysamin gefarbt. 

Nr. 20. Helles Indigoblau, nach dem Bichromatprozess geatzt 
und durch ein Oxal- und Schwefelsaurebad genommen. 

Nr. 21. Alizarinblau, Dampfalizarinroth und Dampfalizarinpuce. 
Auf geoltes Gewebe gedruckt, gedampft, gewaschen und geseift. 

Karte V. 

Nr. 22, 23, 25, 27,28. Aetzfarben auf in del' Continuektipe ge
farbter Indigowaare. Die gefarbten Stoffe werden nach dem Ktipen 
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gewaschen, durch Schwefelsaure genommen, abermals gewaschen und 
getrocknet. Das Gelb wird mit chromsaurem Blei, das Roth mit 
Vermillon, Bichromat und Albumin erzeugt. Das Aetzweiss besteht 
aus Kaliumbichromat, mit gebrannter Starke verdickt. Fiir die 
anderen Aetzf~rben dienen die hierzu sich eignenden Pigmente. 
Nach dem Aufdruck wird ein Bad von Oxal- und Schwefelsaure 
passirt, wodurch das Blau geatzt und das Albumin gleichzeitig 
coagulirt wird. Waschen und trocknen. . 

Nr. 24. Weissreserven unter Indigo, erhalten durch Aufdruck 
von Kupferacetat, -nitrat und -sulfat, verdickt mit gebrannter 
Starke und Zusatz von Pfeifenthon und schwefelsaurem Blei. Nach 
dem Bedrucken wird in der Indigokiipe gefarbt, durch Schwefel
saure genommen, gewaschen und getrocknet. 

Nr. 26. Gelbe und griine Reserve unter Indigo. Die Gelbreserve 
besteht auseinem Kupfersalz und salpetersaurem Blei; die Griin
reserve e~thalt weniger Kupfersalz und ist eigentlich eine sogen. 
Halbreserve, welche die Bildung eines sehr hellen Indigoblau zulasst, 
das dann mit dem sich bildenden Gelb einen griinen Ton erzeugt. 
Nach dem Kiipen. wird durch Kaliumbichromat genommen, um das 
Chromgelb zu fixiren. 

Karte VI. 
Nr. 29. Trauerartikel. Mit essigsaurem Eisen und essigsaurer 

Thonerde foulardirt, in del' Hot-Flue getrocknet, mit del' Aetzfarbe, 
bestehend aus Citronen- und Oxalsaure, aufgedruckt, wie gewohn
lich fixirt und dann in Blauholz ausgefarbt. 

Nr. 30. Dampfcatechuvordruck, Ueberdruck von Dampfcatechu; 
gedampft; chromirt, gewaschen und in Catechu ausgefarbt. 

Nr. 31. Druck von Farbepuce mit Thonerde und Eisenbeize, 
oxydirt, in Natriumsilicat fixirt, in Alizarin ausgefarbt, gechlort und 
in Chrysamin gefarbt. 

Nr. 32. Aufdruck von Anilinschwarz mit Ausfarbung in Ani-
linblau. 

Nr. 33. Anilinschwarz, in Auramin und Benzoylgriin gefarbt. 

Nr. 34. Anilinschwarz, in Congoroth gefarbt. 

Nr. 35. Anilinschwarz, Dampfroth und Dampfcatechu. 

Karte VII. 
Nr. 36, 37, 39. Anilinschwarz und Alizarinoth. Die rothe und 

rosarothe Zeichnung ist mit Thonerdebeize, die braune mit Thon-
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erde und Eisenbeize erzielt. Nach erfolgter Oxydation degummirt 
man zweimal mit Kuhkoth und Silicat, farbt in Alizarin unter Zu
fiigung von Tiirkischrothol aus, wascht, trocknet, olt und dampft. 
Rierauf wird geseift, gewaschen etc. Der Appreturmasse wird etwas 
Gelbholzextrakt beigemischt, urn dem Weiss eine gelbe Farbung zu 
verleihen. 

Nr. 38. Das Gewebe ist fiir Schwarz mit holzessigsaurem Eisen, 
fiir Catechubraun mit einem Kupfersalz und fiir Chocoladebraun mit 
Eisen und Thonerdebeize bedruckt. Nach dem Oxydiren wird aus
gesotten und dem Bade etwas Kaliumbichromat zugefiigt; man farbt 
in Alizarin, Sumach odeI' Quercitron aus, wascht und trocknet. Del' 
Appreturmasse setzt man Orleans zu, urn einen Chamois-Ton zu 
erzeugen. 

Karte VIII. 
Nr. 40. Chromgelb auf Roth und Schwarz. Das Roth wird 

durch Farben, das Anilinschwarz durch Oxydation auf gewohnliche 
Weise erzeugt. Die weiss en Stellen miissen vollkommen klargelegt 
sein, sonst wird kein schones Gelb erzielt. Das Gelb des Musters 
ist durch Foulardiren des Gewebes mit essigsaurem Blei und nach
heriges Chromiren erzeugt. Es ist durchaus nicht leicht, auf diesem 
Wege gute Resultate zu erzielen, da hierzu gewisse Kunstgriffe 
nothig sind. 

Nr. 41. Farbeviolett und Schwarz auf Eisenbeize, in Alizarin 
nach del' alten Methode ausgefarbt (Krappartikel). 

Nr. 42. Anilingrlin, Dampfalizarinroth und Dampfanilinschwarz. 
Nr. 43. Reserve mit Citronensaure unter Campecheschwarz 

(Trauerartikel). 

Karte IX. 
Nr. 44. · Indulinblau (in Pastenform) von den Farbwerken in 

Rochst. 
Nr. 45. Indigo auf Alizarinroth, durch den Glycoseprozess 

erzeugt. 
Nr. 46. Alizarinroth und Anilinschwarz. Essigsaure Thonerde 

und Anilinschwarz zu gleicher Zeit aufgedruckt; oxydirt, ausgesotten, 
in Alizarin ausgefarbt, geolt, gedampft etc. 

Nr. 47. Aetzgelb und Roth auf Indigo nach dem Bichromat
prozess mit nachfolgendem Oxal- und Schwefelsaurebad. 

Nr. 48. Anilinschwarz, Dampfalizarinroth, Chromgelb und Grlin, 
welches eine Mischung von Chromgelb und Berliner-Blau ist. 
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Nr. 49. Alizarinrosa (Farbwerke in Hochst). 
Die Muster N r. 45 bis 48 sind mil' von den Herren Sal is 

S c h w abe & Co. in Manchester zur Verfugung gestellt. 

Karle X. 
Nr. 50 bis 52. Muster von turkischroth gefarbten und hierauf 

geatzten Stofi'en, welche ich Herrn Kerr vom Hause Steiner in 
Church bei Accrington verdanke. 

Karte XI. 
Fur die Muster 53, 54, 55 und 59 bin ich Herrn H 0 r ace 

K 0 chI i n (Kochlin -Baumgartner) in Lorrach sehr zu Dank ver
pflichtet. 

Nr. 53. Aufdruck von Chrombeize, in Alizarinblau ausgefarbt. 

Nr. 54. Dampfgrau mit Alizarinschwarz auf Chromo Alizarin
schwarz, ein Produkt del' Badischen Anilin- und Sodafabrik, ist die 
Bisulfitverbindung des Naphtazarins. 

Nr. 55. Mikadoorange von Leonhardt & Co., auf Chrombeize, 
durch Dampfen fixirt. 

Nr. 56. Indigoblau, erzeugt mittels des Glycoseprozesses. 
Nr. 57. Nilblau del' Bad. Anilin- und Sodafabrik, mit Tannin 

fixirt. 
Nr. 58. Alizarinroth, Anilinschwarz, Chromgelb etc.; chromirte 

Artikel. 
Nr. 59. Methylgriin (Farbwerke in Hochst), mit Tannin fixirt. 

Karte XII. 
Fur diese Muster bin ich den Farbwerken vorm. Meister 

Lucius & Bruning in Hochst zu Dank verpflichtet. 

Nr. 60. Methylengrau N. 

Nr. 61. Alizarin-Orange. 

Nr. 62. Methylengrau B. 
Nr. 63. Alizaringelb G G. 

Nr. 64. Methylengrau grtinlich. 



Sachregister. 

(Die Ziffern bezeichnen die Seiten; die mit einem * bezeichneten Angaben be
deuten Druckvorschriften oder Bereitungsweisen.) 

Acetin 122. 187. 
Aethylenblau 73. 
Aetzfarben 221. 

A. 

auf Benzidinfarbstoffe 246*. 
auf Bister 243*. 
auf Indigo 236*. 
auf Tiirkischroth 234*. 

Aetzkali 33. 
Aetzkalk 27. 
Aetznatron 29. 
Ageingmaschine von Gadd 216. 
Alaun 87. 
Albumine 128. 
Albuminverdickung 138. 
Alizarin 80. 161*. 

-blau 84. 166*. 
-braun 165*. 
-chocolade 165*. 
-dampffarben 162*. 
-farberei 212; Apparate dazu 

259. 
-griin 272. 
-indigoblaudruck 279*. 
-orange 83. 166*. 
-roth, Aetzen desselben mit 

Natronlauge 272. 
-schwarz 276. 
-violett 165*. 

Alkaliblau 71. 158*. 
Aloes 54. 

Alumininmacetat 88. 140*. 142*. 
-chlorid 91. 
-nitrat 90. 143*. 
-oxydbeizen 86. 140*. 
-sulfat 86. 142*. 

Ammoniak, kohlensaures 110. 
-soda 29. 

Ammollinmcarbonat 110. 
-vanadat 108. 

Amylum 123. 
Anilin 67. 

-blau 69. 
-blau, wasserlosliches 70. 159*. 
-01 67. 
-salz 68. 
-schwarz 190*. 191*. 192*. 

Anthracen 80. 
Anthrachinon 80. 

-purpurin 83. 
Antimonbeizen 105, alkalische 107. 

-ffnorid 107. 
-kali, oxalsaures 106. 
-oxymuriat 107. 

Appretiren del' bedruckten Waaren 261. 
Appreturmaschine 261. 
Argentan 40. 
Arsenbeizen 104. 

- -trioxyd 104. 
Auramin 75. 
Ausbreiten oder Rahmen 264. 
Azarin 77. 167*. 
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Azoblau 79*. 
- -farbstoffe 76. 
- -scharlach 159*. 

B. 

Bad fiir Violett 137*. 214*. 
Baryt, chromsaurer 39. 
Baryumcarbonat 39. 

-chromat 39. 
-sulfat 3S. 

Baumwollblau 65. 
-gelb 27S*. 

Beizen, alkalische 147*. 
Bereitung derselben 140. 

Benzaldehydgriin 72. 
Benzoazurin 79. 244. 

- -purpurin 79. 243*. 
Bie bricher Scharlach 7S. 
Bismarckbraun 75. 
Rister 242*. 
Blau, basisches 46. 

- Berliner 44. 
- mit reducil'tem Indigo 20S*. 

Blauholz 4S. 
-dampfschwal'z 16S*. 169*. 
-farben 168. 

Bleichromat 37. 
Bleichen del' znm Druck bestimmten 

Waaren 12. 
mit 'Vasserstoffsuperoxyd 26. 
nach dem Druck 258. 

Rleicherei 9. 
Bleichfliissigkeit 33. 

-methoden, neue 19. 
-prozess, elektrischer 25. 

Mather - Thompson'
scher 20. 22. 

-pulver 33. 
-verfahren, Lunge's 26. 

Blutalbumin 130. 
Blutlaugensalz, gelbes 44. 

rothes 45. 
Braun und Chocolade 177. 
Brechweinsteinreserve fUr Anilin

dampffarben 274. 
Brillantscharlach 7S. 

c. 
Cadmiumgelb 39. 

-nitrat 179*. 
Calander 264. 
Campecheholz 4S. 
Canarin 40. 

-gelb 195*. 
CaseIn 130. 
Catechu 53. 173*. 

-lOsung 173*. 
Cellulose, Charakteristik derselben 10. 
Ceriumsalze lOS. 

-sulfat lOS. 
Chloren 15. 
Chlorin 85. 
Chiorkalk 34. 

Priifung desselben 35. 
Chlorwasserstoffsaure 31. 
Chromacetat 95. 144*. 145*. 

-alaun 95. 
-beizen 94, 96, alkalische 147*. 
-chiorat 146*. 
-gelb 3S. 
-nitrat 95. 145*. 
-nitroacetat 96. 145*. 
-orange 39. 
-oxyd, basisch-chlorsaures 174*. 

rhodansaures 96. 146*. 
salpeter€ssigsaures 145*. 
salpetersaures 144*. 

Chromirbader fUr Catechu 175. 
Chrysamine 79. 
Chryso'idine 75. 
Ci tronensaft 121. 

-saure 121. 
Cochenille 51. 

-carmin 51. 
-lack 65. 
-rosa 171. 
-roth 170*. 

Coerule'in S4. 
-olive 166*. 

Congo roth 7S. 
Corallin 76. 

-roth 76. 160*. 
Croceinscharlach 76. 
Curcnma 53. 
Cyanosin 76. 
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D. 
Dampfen mit Natroniauge 20. 
Dampfanilinschwarz 193*. 

-berlinerblau 180*. 
-cadmiumgelb 178*. 179*. 
-catechubraun 173*. 174*. 
-chromgeib 177*. 178*. 
-chromorangc 178*. 
-farben 149. 
-farben, neue, und Druckprozcsse 

183*. 
-griin, dunkies 181*. 
-griin mit Dinitrosoresorcin 187. 
-Havraneckgriin 182*. 
-manganbraun 182. 
-methylenblau 156*. 
-methylgriin 157. 
-methylyiolett 156*. 
-olive 176*. 

Dextrin 125. 
-lUsung 138*. 

Dimethylanilin 69. 
Dinitrosoresorcin 276. 
Diphenylamillblau 71. 
Divi-Divi 111. 
Druck nach dem Holliday'schen Ver

fahren 276. 
von reducirtem Indigo 207. 
auf mit Indigo gefarbter 

Waare 236. 
Druckfarben, Sieben und Passiren 

derselben 252. 
Druckmaschinc 253. 

-prozesse 17. 134. 

E. 

Echtroth B u. Y 76. 
Eialbumin 128. 
Einrichtnng fUr die Bereitung der 

Druckfarben 251. 
Eisen, salpetersaures 144*. 
Eisenalann 93. 

-beizen 92, alkalische 144*. 147*. 
-chamois 39. 180*. 
-nitrat 93. 144*. 
-oxyduI, essigsaures 92. 143*. 
-sulfat 92. 

Eisenycrbindungen, salpeterschwefel
saure 93. 

- -vitriolkiipe 241*. 
Elektricitat im Zeugdruck 266. 
Elsassisches Gran 85. 
Eosine 76. 
Essigsaure 120. 
Extrakte, Herstellung derselben 56. 

.E'arbebraun 214*. 
-rosa 213*. 

- -roth 213*. 

F. 

- -violett 213*. 214*. 
.E'arben 218. 

der Benzidinfarbstoffe 243. 
.E'arberei 212. 

mit der gemischtell Indigo
kiipe 277. 

}'m·ben, dnrch Reduktion fixirte 198. 
.E'arbstoffe, die natiirlichen organ. 48. 

neue 274. 
.E'erricyanatzfarbe 239*. 

-kalium 42. 
.E'errocyanammonium 193*. 

-kalium 4I. 
-zinn 99. 181*. 

.E'erro- und .E'errisalze 92. 

.E'ixationsbiider fUr Alizarinfiirbrrei 
218*. 

.E'ixiren der Korper- und Pigment
farben 149. 

der Steinkohlentheerfarben 
151. 

.E'ixirungsmittel fUr Eisen- und Thon
erdebeizen 109. 

.E'lavanilill 75 . 

.E'lavin 55. 
- -gelb 172. 

.E'ranzosischcs Grau 74. 

.E'uchsill 69. 

.E'ustel 52. 

G. 
Gadd's Ageingmaschine 216. 
GalHipfel 11 L 
GalleIn 84. 
Galleindolett 166. 
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Gallocyanin 85. 272. 
-violett 167*. 

GalloHavin 85. 186*. 
GallusRaure 113. 
Garancine 50. 
Gelatine 131. 
Gelbholz 52. 
Gewebe, gebleichtes, Priifen desselben 

28. 
wollene, Bedrucken dersel-

ben 268. 
Giftige griine Minel'alfarben 41. 
Glycerin 122. 
Glycose, Prlipal'iren des Gewebes mit 

derselben 200. 
Glycoseprozess 198*. 
Grau 47. 

- fl'anzosisches 74. 
Griin, Elsassisches 85. 

Scheele's 42. 
Schweinfurter 42. 

Gl'iinspahn 101. 
Gummiarten 126. 

-lOSUllg 137*. 
Gyps 37. 

H. 
Hamatelll 48. 
Hamatin 48. 
Hal'zseife 15. 
Hoffmann's Violett 72. 
Hydrosulfitkiip6 241*. 

Indigen 85. 
Indigo 54. 

I. 

kiinstlicher 80. 209*. 
-atzfarben 238*. 242*. 
-analyse, Vergleichstabelle del' 

vel'schiedenen Methoden 
clel'selben 58. 

-kiipen 241. 
-rubin 55. 

Illdigotin 54. 
Bestimmung desselben 54. 

Indophenol 79. 210*. 211*. 
Indulinblau 85. 

Induline 74. 
Isatin 54. 

K. 

Kaiserscharlach 78. 
Kaliumbichromat 94. 

-permanganat 103. 
Kalk 219. 

- essigsaurer 148*. 
Kalken 18. 
Kaolin 38. 
Krapp 50. 

- -bleiche 17. 
- -lack 65. 

Kreide 37. 
und Kleie 110. 

Kreuz beeren 52. 
Krenzbeergelb 172*. 

-lack 65. 
Krystallsocla 32. 

-violett 72. 
Knhkoth 109. 
Kupferacetat 101. 215*. 

-beizen 100. 
-chlorid 101. 
-nih'at 101. 
-oxyd, basisch essigsaures 101. 
-sulfat 100. 
-sulfid 101. 

L. 
Lacke 64. 
Lactarin 130. 
Laevulinsaure 188. 
Lapisartikel 241*. 
Leim und Gelatine 131. 
Losungsmittel 120. 

neue, fUr Anilinfarb
stoffe 187. 

Lunge'~ Bleichverfahren 26. 

M. 
Magenta 69. 
~[aisstarke 125. 
Malachitgriin 72. 
Manchesterbraun 75. 
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Manganacetat 148*. 
-beiz'1n 103. 
-bister 47. 243*. 
-chloriir 103. 
-sulfat 103. 

Marktbleiche 17. 
Marseillerseife 115. 
Maschinen und Apparate 247. 
Mather-Thompson'scher Bleichprozess 

20.22. 
Methyldiphenylaminblau 71. 
Methylenblau 73. 
Methylgriin 72. 

-violett 71. 
Mineraldampffarben, gelbe 177*. 

griine 181*. 
M ineralfarben 37. 

blaue 42. 
braune 46. 
durch Dampf fixirte 177. 
gelbe 36. 
griine 41. 
giftige griine 41. 
rothe 40. 
weissc 37. 

Mischfarben 176*. 
Morin 53. 

- -gerbsanre 53. 
Myrobalanen 112. 

Naphtazarin 276. 
Naphtolblau 79. 

-roth 160. 
Naphtylamin 69. 

N. 

-puce 195*. 
Natriumaluminat 91. 

-arseniat 109. 
-biarseniat 109. 
-bichromat 94. 
-bisulfit 122. 
-carbonat 32. 
-citrat 173. 
-phosphat 110. 
-silicat 110. 
-stannat 100. 

Natron, arsenigsaures 105. 
citronensaures 172*. 

San S 0 net 

Nab'on, zinnsaures 100. 
zum Aetzen von Alizarinroth 

272. 
-lange 30. 

Neutralblau 43. 
-roth 75. 
-violett 75. 

Nilblau 278*. 

o. 
Ocker 43. 
Oelbeizen, fertige 117. 
Oele 116. 
Olive 176. 
Opalblau 70. 
Orange I, II, III 72. 
OreHin 50. 
Orleans 53. 
Orthonitrophenylpropriolsaure 80. 
Oxycellulose 11. 
Oxydationsfarben 189. 

P. 

Permanentweiss 38. 
Persulfocyangelb 39. 
Phenylendiamin 68. 

-braun 195*. 
Phloxin 76. 
Phosphin 74. 
Pinksalz 100. 
Prapariren des Gewebes mit Glycose 

200. 
Priifen des Chlorkalks 33. 

del' Sam'en und Alkalien 34. 
des gebleichten Gewebes 28. 

Pulver, metallische 40. 

Q. 
Quecksilbersulfid 38. 
Quercetin 32. 
Quercitrin 52. 
Quercitronextrakt 53. 

-holz 53. 

R. 
Reinigen del' bedruckten Waaren 260. 
Reisstarke 125. 
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Reserve fiir Anilinschwarz 221*. 
chemische 220. 
fiir Hellblau unter Dunkel

blau 205*. 
fiir Indigo 239*. 
unter Indigoblau durch Gly-

coseprozess 205. 
mechanische 219. 
fiir Rothbeize 220*. 
fiir Violett 220*. 

Reserven und Aetzfarben 219*. 
Rhodanaluminium 90. 143*. 

-chromoxyd 146*. 
Ricinusol 117. 
Rosanilinchlorhydrat 64. 
Rose Bengal 71. 
Rost 39. 
Rothe Mineralfarben 40. 
Rothholz 49. 

-dampffarben 170*. 
Roubaixblau 69. 

s. 
Sauren 14. 

in del' Bleicherei ange
wandte 33. 

Priifen derselben 34. 
Safranin 73. 
Salzsaure 34. 
Sandelholz 50. 
Santalin 50. 
Sapanbraun 177*. 
Scharlach 0, 2 0, C, R, 2 R, 3 R 78. 

Biebricher 78. 
Scheele's Griin 42. 
Schwefelkupfer 101. 

-paste 191*. 
Schweinfurter Griin 42. 
Seifen 114. 

Starkepaste 137*. 138*. 141*. 
Sumach 110. 

-extrakt 111. 

T. 
Tannin 110. 

und tanninhaltige Produkte, 
Ermittelung des Handels
werthes derselben 113. 

und Gerbsaure enthaltende 
Stofi'e 110. 

Tetrazofarben 275. 
Theerfarben 66. 
Theorie del' Tiirkischrothfarberei 228. 
Thonerdebeizen 86. 

-natron 91. 
Traganth 127. 

-verdickung 138*. 
Trauerbeize 222*. 
Triphenylrosanilin 65. 
Tropaolin 72. 
Tiirkischrothfarberei 228. 

fiir den Glycose
prozess 203*. 

u. 
Ultramarill 42. 

v. 
Valoneagallniisse 111. 
VanadiumlOsung 192*. 196*. 

-verbindungen 107. 
Verdickung fiir Coeruleinolive 167*. 
Verdickungen, Bereitung derselben 137. 
Verdickungs- und Appreturmittel 123. 
Vesuvin 75. 
Victoriablau 75. 

-griin 72. 
Violett, Bad fiir dasselbe 137*. 214*. 

Erzeugung derselben durch W. 
Kochen unter Druck 116. Waid 57. 

Seifenbader fiir Alizarindampfroth 164*. 
Seifmaschinen 258. 
Sieben und Passiren del' Druckfarben 

252. 
Solidgriin 110. 
- -yiolett 85. 

Waschen del' Waare 14. 
'Vaschmaschinen 257. 
Wasser 132. 
Weinsaure 121. 
Weisse Mineralfarben 37. 
Weissreserven 205*. 220*. 239*. 240*. 
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Weizenmehl 125. 
-starke 125. 

Z. 
Zeugdruck, Geschichte desselben 1. 
Zinkacetat 104. 

- -beizen 104. 
- -chlorid 104. 
- -chromat 39. 
- -sulfat 104. 
- -sulfid 104. 
- -staubkilpe 241 *. 
- -weiss 37. 

Zinn, blausaul'es 99. 
- citl'onensaul'es 172*. 

Zinnacetat &8. 
- -beizen 97. 
- -citrat 98. 
- -losung fill' Cochenillel'oth 171*. 

fUr Roth 163*. 
- -oxalat 98. 
- -oxymul'iat 99. 
- -paste, blausaul'c 181*. 
- -salz 97. 
- -tetl'achlol'id 99. 

Zinnobel' 40. 
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Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin N. 

Seit Oktober 1889 erscheiut: 

Farber.Zeitung. 
Zeitschrift 

nil' 

Fiirbel'ei, Zeugdrnck uml den gesammten Fal'benvel'brauch. 
1m Vel'ein 111it 

Dr. Heinrich Lange, 
Leiter del' Koniglichen Farberei- uud Appreturschule in Crefeld 

herausgegeben 
von 

Dr. Adolf Lehne . 
.reden Monat 2 Hefte von je 16-18 Seiten 4" Umfang. 

Jedem Heft wird eine Tafel mit 8 Mustern beigegeben. 

Preis fur das Vierte7jahr M. 3,--. 

Die "Farber- Zeitung" erfreut sich seit dem ersten Augenblick ihres 
Erscheinens einer so gunstigen Aufnahme von Seiten del' Fachleute, dass Heraus
geber und Verleger in del' That zu del' Annahme berechtigt sind, durch Be
grii.ndung eines unabhangigen, den Interessen del' Farber, Coloristen 
und sonstigen Farbenconsumenten wahrhaft dienenden Organs 
einem drin:genden Bedurfnisse abgeholfen zu haben. Sie hat sich del' 
Mitwirkung del' angesehensten Fachschrittsteller und vieler erfahrener Praktiker 
versichert und berichtet regelmassig in knapper, abel' ubersichtlicher Darstellung 
uber neue Farbstoffe, Beizmaterialien und deren Anwendung, uber 
Farbe- und Druckmaschinen, sobald zuverlassige Erfahrungen vorliegen, 
welche ein Urtheil uber den Werth del' Neuheiten gestatten. Mit Vorliebe 
werden abel' auch a It e be wah rt e Farbstoffe etc. und Verfahren besprochen 
werden. Bei del' Auswahl del' Originalartikel hat die "Farber-Zeitung" 
in erster Linie die allgemeine Belehrung im Auge, wahrend die Erlaute
rungen zur Muster-Beilage den in del' Praxis stehenden Farber und Colo-:' 
risten uber Ei nz e lfragen, uber die wichtigsten Eigenschaften del' Farbstoffe und 
ihre Verwendung in ruckhaltsloser Weise aufklaren sollen. l\1ancher zeitraubende 
und kostspielige Versuch und manche unangenehme Erfahrung wird auf diese Weise 
dem Einzelnen erspart bleiben. 

In del' R und schau' bringt die "F arb er - Z ei tung" interessante Mit
theilungen aus anderen Fachschriften des In- und Auslandes; ferner erscheinen 
regelmassige Pat e n t Ii s ten sammtlicher Patent - Anmeldungen und Ertheilungen, 
welche auf Farbstoffe, Farberei und Farbenverbrauch Bezug haben. 

Grosstel' Werth wird darauf gelegt, dass del' B r i e fk a s ten, welcher einen 
unbefangenen, nutzbringenden Meinungsaustausch del' Abonnenten unter sich und 
mit del' Redaktion vermitteln soli, seinen Zweck erfiiIle und jeder Fragesteller nach 
Moglichkeit befriedigende AUbkunft und Rath erhalte. Den Bedurfnissen des 
Kleingewerbes wird hier - wie uberhaupt - besondere Aufmerk
samkeit gewidmet werden. 

Bestellungen auf die "F arb e r -Z e i tun g" nehmen aIle Buchhandlungen, 
sowie die unterzeichnete Verlagshandlung zum Preise von M. 3,- flir das Viertel
jahr entgegen. Probehefte stehen auf Verlangen gratis und franco zu Diensten. 
Die bereits erschienenen Hefte werden den neu hinzutretenden Abonnenten auf Ver
langen zum A bonnementspreise nachgeliefert. 

__ Die Postanstalten nehmen Bestellungen auf die "Farber
Zeitung", del' Muster-Beilagen wegen, nicht an. 

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer 
in Be rl i 11 N., l\Ionbijouplatz 3. 



Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin N. 

Die 

Farberei und Bleicherei der Gespinnstfasern. 
Von 

J. J. HUIUlllel. 
Prof~ssor der Farbere; und Director der Abtbeilung fur Farbere; 

am Yorksbire College in Leeds. 

Deutsche Bearbeitung 
von 

Dr. Edmund Knecht, 
Director der Abtheilung fur Chemie und Farberei am Bradford Technical College. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis geb. M. 8,-. 

Anlage, Konstruktion und Einrichtung 
von 

Bleicherei- nnd Farberei-Lokalitaten. 
Von 

J. Trey 
(Schalfbauseu). 

Von der Schwelzerlschen Gesellschaft fUr chemlsche Industrie prelsgekronte Arbeit. 

Mit 73 in den Text gedruckten Abbildungen. 

Preis M. 2,40. 

Die Maschinen 
zur 

Appretnr, Farberei nnd Bleicherei, 
deren Bau und praktische Behandlung. 

Handbuch 
fiir 

~Iaschinenbaner, Appretnren, Farbereien, Webereien n. Bleichereien, 
zurn 

Gebrauche fur technische Lehranstalten und zum Selbstunterricht 
von 

G. Meissner, 
Ingenieur der 1iIascbinenfabrik von Karl A. Specker in Wien. 

Text mit Atlas complet in Mappe. 

Preis M. 30,-. 
(Text und Mappe werden einzeln nicht abgegeben.) 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin N. 

}"ortschritte der Theerfarbenfabrikation 
und verwandter Industriezweige 1877-1887. 

An der Hand der systematisch geordneten und mit kritischen Anmerkungen 
versehenen Deutschen Reichspatente dargestellt 

von 

Dr. P. Friedlaender. 
Privatdocent an der techni8chen Hochschule zu Karlsruhe i. B. 

Preis l'rI. 24,-. 

Chemie der organischen Farbstoffe. 
Von 

Dr. R. Nietzki. 
Professor an der Universitiit zu Basel. 

Preis geb. M. 7,-. 

Chem. -technische U ntersuchungsmethoden 
del' 

Gross-Industrle, (leI' Versuchsstationeu uud Handels
laboratol'ien. 

Unter Mitwirkung von 
C. Bailing, M. Barth, Th. Beckert, R. Benedikt, C. Bischoff, E. Buchner, C. Councler, C. v. Ecken
brecher, O. Guttmann, W. Herzberg, P. Jeserich, C. Kretzschmar, O. Mertens, A. Morgen, R. Nietzkl, 

A. Pfeiffer, E. Scheele, K. Stammer, A. Stutzer 
herau~gegeben VOn 

Dr_ Fr. Bockn .. ann. 
Chemiker der Solvay'schen Sodafabrik zu Wyhlen. 

Z lV e i Ban d e. 
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen. 

Z\Veite vermehrte und umgearbeitete Auflage. 

Preis M. 22,-; gebunden in zwei Leinwandbiinden M. 24,40. 

Die Jute und ihre Verarbeitung. 
Auf Grund wissensehaftlicher U nterslichungen unrl praktiseher Erfahrnngen dargestellt 

von 

E. Pf"llhl, 
Professor der mechanischen Technologie am Polytechnikum zu Rig., 

fruherern Fabrik-Ingenieur. 

In drei Teilen. 

Erster Teil: Oas Erzeugen der Garne. 
Mit 62 in den Text gedruckten Figuren und 29 Tafeln. 

Preis geb. M. 24,-. 
(Der zweite und dritte Teil uefinden sich in Vorbereitung.) 

Zu beziehen durch jede B'uchhandlung. 



Verlag von JULIUS SPRINGER in Berlin N. 

Technologie der Gespinnstfasern. 
Vollstandiges Handbuch 

der 
Spinnerei, Weberei und Appretur. 

Herausgegeben 
von 

Dr. HerIllsnn Grothe, 
Ingenieur und Docent etc., ehem. -Weberei- und Spinnerei-Dire,tor. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten HolzBchnitten und lithograph. Tafeln. 

Erster Band: 
Streichgarnspinnerei- und Kunstwoll-Industrie. 

Mit 547 In den Text gedruckten Holzschnltten und 35 Tafeln. 

Preis geb. M. 3B,-. 
Wlrd Ruch in dret Abtbeilungen einzein abgegeben: 

I. Abtheilung: Die Wolle und das Wollewaschen. Mit 125 Holzschnitten und einer 
lithographirten Tafel. Preis M. 5,-. 

II. Abtheilung: Das Krempeln der Wolle. Mit 249 Holzschnitten und 7 Tafeln. 
Preis M. 9,-. 

III. Abtheilung: Die eigentlichen Spinnmaschinen und das Verspinnen der Wolle und 
Kunstwolle. Mit 173 Holzschnitten und 27 grossen Tafeln. Preis M. 20,-. 

Zweiter Band: 
Die Appretur der Gewebe. 

(Methoden, Mittel, Maschinen.) 
Mit 551 Holz8chnltten und 24 Tafeln. 

Preis geb. M. 30,-. 
Dritter Band: Weberel. 

(1st wegen Ablebens des Verrassers nicht erschienen.) 
-------------------- ------------------

Die Vernnreinignng der GeWRSSer, 
deren schadliche Folgen, nebst Mitteln 

zur 

Reinigung der Schmutzwasser. 

Mit dem Ehrenpreis Sr. Majestat des Konigs Albert von Saehsen gekronte Arbeit. 
Von 

Prof". Dr. J. Konig. 
Vorsteher der agric.-chem. Verauchsstation MflDster i. Westf. 

Mit zahlreichen Abbildungen im Text und 10 lithogr. Tafeln. 
Preis M. 20,-. 

Taschenbuch 
fUr die 

Soda-, Pottasche- und AmnlOniak-FabrikatioD. 
Herausgegeben im Auftrage des Vereins Deutscher Sodafabrikanten 

von 
Dr. G. Lunge. 

Professor der technischen Chemie am eidgen. Polytechnikum in Zurich. 
Mit in den Text gedruckten Holzschni~ten. 

Preis in Lederband M. B,-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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